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Zur Athetese des Dialogs Euthyphron
von

Josef Wagner ,
Professor am k . k , ersten deutschen Staatsgymnasium in Brünn .

Seitdem Fr . Ast (Platons Leben und Schriften , 181G ) cs gewagt , das

Vcrdammungsurtlieil über den Dialog ' Euthyphron auszusprechen , hat diese

Schrift die platonischen Forscher vielfach beschäftigt . Während die einen

seine Ansicht durch neue Gründe zu stützen suchten , 1) bemühten sich

andere , die gegen die Echtheit des Dialogs vorgebrachten Bedenken zu

entkräften und so denselben für Platon zu , retten .23 ) Wie verdienstlich auch

diese Untersuchungen sind , so scheint es doch keinem der letzeren gelungen

zu sein , die Verdachtsgründe unbestritten zu widerlegen , ja viele dürften

durch Willkürlichkeiten der Deutung und Einmischung fremder Gedanken

der Sache , die sie zu fördern vermeinten , eher geschadet haben . :i) Da also

die Acten über den Gegenstand als noch nicht geschlossen zu betrachten

sind , so dürfte dies eine neuerliche Besprechung desselben nicht ungerecht¬

fertigt erscheinen lassen , zumal sieh dieselbe die Aufgabe stellt , unter

') Friedr . Ueberweg , Untersuchungen über die Echtheit und Zeitfolge Platonischer
Schriften , 18G1 ; C . Schaarschmidt , die Sammlung der Platonischen Schriften , 18GC .

2) J . So eher , Platons Schriften , 1S20 ; Stallbaum in seinen Ausgaben ; C . Steinhart ,
Einleitung zu H . Müllers Übersetzung , 1851 ; Franz Susemihl , die genetische Entwicklung
der Platonischen Philosophie , 1855 ; E . Munk , die natürliche Ordnung der Platonischen
Schriften , 1857 ; J . Walse r , Platons Euthyphron , Progr . von Hermannstadt , 18G6 ; It . S chu 11 z e ,
über Platons Euthyphron , Progr . von Wittstock , 1870 ; E . Go 11mann , über den platonischen
Dialog Euthyphron , Progr . von Marburg , 1870 ; St . Wgclewski , de Platonis Euthyphrone ,
Progr . von Conitz 1875 ; 'H . Bonitz , platonische Studien , 2 . Aull . 1875 ; I . Lechthaler , die
rjcuoTTbei Platon mit Rücksicht auf Schaarschmidts Athetese des Dialogs Euthyphron ,
Progr . von Meran , 1879 ; M . Wohlrab , Platons Euthyphron für den Schulgebrauch , 2 . Aufl .
1880 ; E . Zeller , die Philosophie der Griechen , 3 . Aufl . 1875 und andere Literarhistoriker .
Zu erwähnen wäre noch O . Rieser , de Platonis Euthyphrone , diss . inaug . Frauenfeld , 1880 ,
dessen Auseinandersetzungen aber , namentlich seine Polemik gegen Ueberweg und Schaar -
sclunidt ( abgesehen von andern formalen Mängeln ) so nichtssagend sind , dass sie uns
einer weiteren Beachtung der Schrift überheben . — Was Schleiermacher (Platons sämml -
liche Werke ) angeht , so erkennt er wohl die Mängel des Dialogs an , sucht sie aber aus
der Verflechtung des wissenschaftlichen Inhalts des Dialogs mit seiner apologetischen
Tendenz und aus der Eilfertigkeit der Abfassung zu erklären , kann sich aber zur Ver¬
werfung des Dialogs nicht entschließen , weil wir keine Spur von einfem Sokratiker hätten ,
der so platonisch als dieses Gespräch noch sei , componiert und geschrieben hätte , und in
die spätere Zeit eigentlicher Nachahmung die Schrift wohl nicht zu setzen sei .

3) So namentlich Steinhart , Susemihl , Schultze , Lechthaler .
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anderem auch einige der in dieser Richtung geltend gemachten Ansichten

auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen .

Indem wir nun den Dialog einer neuen , möglichst objectiven Beurthei -

lung unterziehen , befolgen wir wohl den Grundsatz , dass eine Schrift aus

der alten Zeit , welche uns mit dem Namen eines Verfassers überkommen

ist , so lange als authentisch betrachtet werden müsse , bis durch ganz gra¬

vierende Gründe die Unmöglichkeit dargethan wird , an der Überlieferung

festzuhalten . Wir sind also weit entfernt , zu glauben , dass jede Abweichung

einer Schrift , die uns unter Platons Namen überliefert ist , von den soge¬

nannten Normalwerken schon hinreichend wäre , um darauf ein Verwerfungs -

urtheil zu gründen , da einestheils jene selbst untereinander nicht unbedeu¬

tende Divergenzen aufweisen , anderntheils uns auch bei Platon nichts

berechtigt , von ihm nur vollendete Meisterwerke zu erwarten . Ebenso

exclusiv aber scheint uns derjenige Standpunkt zu sein , dass man in vielen

Schriften , weil sie in der Tradition Platons Namen tragen , allerlei Tiefsinn

und wunderbare Schönheiten sucht und , wenn sie nicht darin liegen , sie

gar hineinlegt , ein Vorgang , gegen den sich Bonitz p . 216 mit Recht erklärt ,

wenn er in Bezug auf den Euthyphron solche Künstelei der Deutung zum

Auffinden der Absicht und des Ergebnisses des Dialogs weder mit Plato¬

nischer Weise noch mit seiner einfachen Composition vereinbar findet . Nicht

genug beherzigenswert scheinen uns die Worte Herbarts zu sein , auf die

Ueberweg p . 12 verweist : Dici vix potest , quantum detrimenti philosophiae

attulerit preversa illa benignitas , quae falsa interpretatione uti quam duriorem

in aliquem sententiam ferre mavult . 1)

Indem wir uns also von beiden gefährlichen Extremen gleich weit

entfernt zu halten suchen , genügt es uns nicht , den Euthyphron einfach mit

andern Gesprächen zu vergleichen , sondern unsere Untersuchung geht dar¬

auf hinaus , auf Grund des Inhalts und der Form zu ermitteln , „ ob sich

überhaupt von Platon , sowie wir ihn aus seinen unzweifelhaft echten Schriften

kennen , annehmen lässt , er könne das Werk , um das es sich handelt , in

einem gewissen Zeitpunkt und unter gewissen Umständen verfasst haben“

( Zeller p . 412 ) . Sollten sich aber so schwerwiegende Mängel finden , dass

sie uns unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg legten , dann darf und

soll uns auch die Tradition nicht hindern , das fragliche Gespräch aus der

Reihe der platonischen Werke auszuweisen .

*) Man vergleiche beispielshalber Lechtlialer p . 18 f : „Es fragt sich zunächst : Muss
neben der apologetisch -polemischen Tendenz des Gespräches , die in der Einleitung’ und im
ersten Theile desselben klar und bestimmt hervortritt , nicht auch eine wissenschaftliche
oder philosophische angenommen werden ? Will man das Gespräch als platonisch gelten
lassen , so wird diese Annahme unbedingt nothwendig sein ; denn es lag nicht im Sinne
und Geiste der Schriftstellerei Platons , wie Schaarschmidt (392 ) bemerkt , an so untergeord¬
neten Zwecken sich zu befriedigen und mit der Kritik der gegnerischen Anschauungen
nicht zugleich das positive Princip zur Geltung zu bringen .“ Also weil Platon an unter¬
geordneten Zwecken sich nicht befriedigen konnte , der Euthyphron aber als platonisches
Werk überliefert ist . so ist , wenn man das Gespräch als platonisch gelten lassen will , die
Annahme eines philosophischen Inhalts in der Schrift unbedingt nothwendig ( l), ein Schluss ,
der ein sehr zweideutiges Licht wirft auf den Standpunkt der panegyrischen Interpreten .
Ci . auch Walsers Deulung p . 18 f'. und die belobende Anerkennung von Lechtlialer p . 27 f.
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Der Euthyphron hat wohl für unsere Kenntnis und die richtige Be -

urtheilung der platonischen Philosophie keine große Bedeutung ; doch ist

eine endgiltige Lösung der Frage nach seiner Echtheit oder Unechtheit

immerhin vollkommen geeignet , unsere Ansicht über die schriftstellerische

Thätigkeit Platons , namentlich nach der künstlerischen Seite hin , nicht

wenig zu modificieren . Wir glauben demnach mit der vorliegenden Erör¬

terung auch ein Werk der Gerechtigkeit Platon gegenüber zu üben , und

sollte uns , wenn auch nicht alles , so doch einiges festzustellen gelingen

oder wenigstens eine erneuerte Prüfung veranlassen , so würden wir schon

hierin einen unverächtlichen Gewinn und hinlänglichen Lohn erblicken . ou %

av so ] (xsaTitöt ; |j .taltoc 6 ioioöto ? ( Theait . 187 G ) .

A . Äußere Bezeugung des Dialogs .

Dass schon bei Lebzeiten Platons , noch mehr aber nach seinem Tode

die Schriften des Philosophen von seinen Schülern und Anhängern abge¬

schrieben , gesammelt und weiter verbreitet wurden , unterliegt wohl keinem

Zweifel ; ebenso wird als ausgemacht gelten dürfen , dass die durch Platon

eingeführte neue Literaturgattung des philosopischen Dramas vielfach zur

Nachahmung angeregt habe , und dass schon frühzeitig auch von andern

nach dem Beispiele Platons philosophische Dialoge , aber ohne jede un¬

lautere Absicht verfasst worden seien .1) Dass schon bei Platons Lebzeiten

Fälschungen vorgekommen wären , lässt sich nicht leicht denken ; ebensowenig

wird man annehmen können , dass bald nach seinem Tode beabsichtigte

Unterschiebungen von fremden Producten stattgefunden hätten ; denn man

sieht nicht recht ein , warum solche versucht worden wären . Etwa einfach

deshalb , um „ die eigene Weisheit durch Aneignung eines großen Namens

glänzender leuchten zu lassen * ? Daran wird man doch im Ernst nicht

'glauben . Pliemit ist aber nicht ausgeschlossen , dass in dieser Zeit überhaupt

keine Unterschiebungen vorgekommen , oder dass sie überhaupt ganz un¬

möglich gewesen wären , selbst wenn mit Grote angenommen würde , dass

man in der Schule zu Athen , tvelche sich von ihrer Gründung an ununter¬

brochen fortpflanzte , über alles , was ihr Stifter geschrieben hatte , genau

und vollständig unterrichtet gewesen wäre und hier seine eigenen Hand¬

schriften sorgfältig aufbewahrt hätte ( cf . auch Uebenveg pag . 188 ) . Denn ,

um mit Zeller p . 387 zu sprechen , „ es mag sein , dass die Urschriften , oder

doch die von ihrem Verfasser selbst gebrauchten Abschriften der sämmt -

lichen platonischen Werke in der Akademie aufbewahrt wurden , wiewohl

uns darüber nicht das Geringste durch geschichtliche Überlieferung bekannt

ist ; aber wenn dies auch der Fall war : wer verbürgt uns , dass nicht allein

Platos persönliche Schüler , sondern auch ihre Nachfolger von der Voll¬

ständigkeit ihrer Sammlung fest genug überzeugt waren und die Reinheit

derselben eifersüchtig genug überwachten , um jedem darin fehlenden Buche ,

welches sich ihnen als platonisch darstellte , die Aufnahme zu versagen ?

Davon nicht zu reden , dass sich wirklich Fälle denken lassen , in denen die

' ) Cf . Aristot . poet . 4 und die Notizen bei Diog . Laert .
1*
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Handschriften - Sammlung , welche sich im Besitze der platonischen Schule

befand , durch echte platonische Werke ergänzt werden konnte . “ l) So war

also schon in den frühesten Zeiten der mögliche Fall nicht ausgeschlossen ,

dass einzelnes aus bloßem Irrtlium in der platonischen Sammlung hätte

Aufnahme finden können und sie wahrscheinlich auch gefunden hat . Und

diese Möglichkeit wuchs in dem Maße , wie jene traditionelle Kunde von
dem echten Nachlass Platons schwand , die noch am ehesten Unrechtes

hätte fernhalten können .

Die Art aber , wie die Höfe der Ptolemäer und Attaliden bei der

Anlage ihrer Bibliotheken ihre Sammlungen der Werke des classischen

Hellenismus um jeden Preis zu vermehren und zu vervollständigen suchten ,

leistete ohne Zweifel einer ausgedehnten Bücherfabrication unter fremden

berühmten Namen und andern auf Gewinnsucht beruhenden Betrügereien ,
welche sich bei der Beschaffenheit der antiken Bücherrollen leicht ausführen

ließen , einen mächtigen Vorschub , 2) und so hat sich im Laufe der Zeit an

*) „ Wären z . B . wirklich Briefe von Plato vorhanden gewesen , so hätten sich nicht
nothwendig Abschriften derselben im Nachlass des Philosophen finden müssen ; wäre der
Bibliothek des Speusippus und Xenokrates irgend ein Unfall zugestoßen , wie dies nament¬
lich während der Kämpfe der Diadochen um den Besitz Athens leicht geschehen konnte ,
oder einzelne ihrer Bestandtheile verloren gegangen , so wäre gar nichts anderes übrig
geblieben , als sie von auswärts zu ergänzen . Aber wir können , wie gesagt , von solchen
Möglichkeiten absehen : es genügt , dass wir nichts darüber wissen , in welcher Weise Platos
Schriften in seiner Schule aufbewahrt , und ob für die Erhaltung der Sammlnng in ihrer
Reinheit Vorkehrungen getroffen wurden“ (Zeller , p . 387 , i ) .

2) Die hohen Preise , welche für Werke der classischen Auctoren gezahlt wurden ,
bildeten gewiss eine starke Versuchung zu dergleichen ! Betrug sowohl von Seiten der Ver¬
fasser solcher Machwerke als deren Verkäufer . Dies bezeugt die viel citierte Notiz des

Galenos in Hippocr . de nat . hom . I , 42 , XV , 105 K . icpiv yäp tou ? AXs | av8p eG ts xai

llspyctpn ysysaftai ßaoiXel ; Ent xrqasi ßtßXicuv cfiXottp -YplEVtae öü3e - u> cisuoiu ? ETtEyEypttTtto
auyypap .p.oc. Xcijcßamv 8’ap£ap .EVcuv ptEitov xojjAo ’vtiüv autoT ; ouyypap .p.a naXctmü ttvos dvüpdg ,
outoj ? vjSY) itoXXä cIieuScü? ^itiypdcfovTE ; Ey.djuCov , wozu Ueberweg p . 189 richtig bemerkt , dass

der zweite Theil der Aussage sich ohne Zweifel auf eine Reihe von Thatsachen stütze , die
luglich dem Galenos bekannt sein konnten . Der erste Theil derselben freilich , dass früher
überhaupt noch keine Fälschungen vorgekommen seien , beruhe schwerlich auf einer so um¬
fassenden historisch kritischen Untersuchung , wie sie hätte angestellt werden müssen , um
denselben wissenschaftlich zu sichern (cf . auch Zeller p . 387 , 2 ) . Es ist somit kein Grund
vorhanden , mit Steinhart (Platonisches , Zeitschrift für Philosophie und philos . Kritik N . F .

Bd . 58 , 1871 p . 43 ) daran zu zweifeln , dass mit angeblichen Schriften Platons ein unwürdiger
Handel getrieben wurde . Dass dies wirklich geschehen sein muss , lehrt , wie Schaarschmidt

p . 15 mit Recht betont , die Thatsache , dass schon zu Alexandria pseudoepigraphische
Schriften in das corpus Platonicum aufgenommen worden seien . Das lasse sich ferner

auch daraus schließen , dass das Geschäft , philosophische Dialoge auch noch andern Sokra -
tikern unterzuschieben , überhaupt im großartigsten Maßstab betrieben worden sei , wie aus

den immerhin noch dürftigen und trümmerhaften Notizen des Diogenes entnommen werden
könne . Dieser gibt uns im 2 . Buche der ßwi ganze Listen solcher Dialoge des Aeschines ,

Aristipp , Phaedo , Euklides , Stilpo , Krito , Simo , Glauko , Simmias , Kebes . . . . und bringt
dann das Urtheil des Panaetius bei , wornach von allen diesen Dingen nur Platos , Xeno -
phons , Antisthenes ’ und Aeschines ’ Dialoge echt , die des Phaedo und Euklid zweifelhaft ,

die aller andern untergeschoben , seien . L . II , 04 ÜcIvtidv pivtoi t &v Siuxpattxwv SiaXoywv
llavattiog älvyl -scc; Eivat XsyEt tou£ llXattnvos , SsvoytbvTO ^, ’AvtigHevod ^, Aityivo 'j , O'.atd ^Ei 31
“£p - <I*ca'3a)VOi; xai EüxXe !3öo - tobe o’aXXou; dvottpEl itävtac . Cf . auch II , 85 . Ähnliches
berichtet der Stoiker Persaios , nach Diog . Laürt . VII , 30 , ein unmittelbarer Schüler des Zeno .



den Kern der echten Schriften Platons eine mannigfaltige Masse von litera¬

rischen Producten untergeordneten Ranges angesetzt , die wegen gewisser

Ähnlichkeiten des Inhalts und namentlich der Form theils aus Irrthum ,

tlieils aus Betrug auf dessen Namen gesetzt wurden und , nachdem dies

einmal geschehen , durch diesen geschützt und sozusagen geheiligt , nunmehr

des unverdienten Lobes genug erhielten , das ihre Auctorität wieder ver¬

stärkte ( Schaarschmidt p . 10 ) .

Die verschiedenen unter Platons Namen in Alexandria aufbewahrten

Schriften hat aller Wahrscheinlichkeit nach erst Aristophanes von Byzantion

( gegen das Ende des dritten Jahrh .) gesichtet und zu einem wenigstens

leidlich geschlossenen Ganzen vereinigt , indem er einen Theil derselben in

fünf Trilogien vertheilte . 1)

Mochten nun den Aristophanes bei der Aufstellung der Trilogien

welche Gründe auch immer geleitet haben , das wenigstens steht fest , dass

bei der Anlegung des Verzeichnisses höchst unkritisch verfahren worden

sein muss , wenn in der Sammlung neben andern auch ein Minos , eine Epi -

nomis , sowie die Briefe , deren Identität mit den uns überlieferten im

allgemeinen nicht zu bezweifeln ist , als echt Aufnahme fanden . Daraus

constatiert Schaarschmidt p . 88 mit Recht die wichtige Thatsaclie , dass

hundert Jahre nach Platons Tode die Schriftensammlung des

Philosophen schon mit falschen Stücken vermengt war , und

dass ein Vorsteher der alexandrinischen Bibliothek , der durch

seine kritischen Arbeiten auf andern Gebieten der Literatur

mit Recht berühmte Aristophanes , in Bezug auf Platons Schrif¬

ten keine Unterscheidung des Echten undUnechten zu treffen
w u ss t e .

Wenn schon das Verzeichnis eines Aristophanes , der noch am ehesten

als Sachkenner auf dem Gebiete der höheren Kritik angesehen werden kann ,

durchaus nicht verlässlich ist , so gilt dies in einem noch höheren Maße von

den neun Tetralogien des um zwei volle Jahrhunderte später lebenden

bei Diog . II , 60 f . AteßaXXexo 8’ b Ato / tvir)? xat p.aXt - {P üico Mevs 8r)p.oo xöü ’EpexptEtu ?, tu?

xob ? ttXetaxoo ? StaXo'yoo ? ovxa ? Swxpäxoo ? bitoßaXXoixo , Xap .ßdvtuv itapä SaviMnmr )? • (bv ot p.ev
xaXobp .evot äxetpaXot atpo'Bp’ etotv £xXeXop.evot xat oux E7ii <patvovxe ? xdjv iiwxpaxtxvjv eixovtav out;
xat I Btataxpaxo ? b ’EtpeGto ? eXeys p.Yj etvat Acajpvoo ■ xat xü >v ETtxä 3e xob ? TtXet'axoo ? llepGaib ?
tfv;ot llaoitpäiVToc eivai xoö ’Epexptxoo , ei? tob ? Aia / tvou ok xaxaxd.| at . äXXd. xat xäv ’AvxiotHvoo ?

xov xe p.txpov Köpov xat xov 'HpaxXea xov eXaocw xat ’AXxtßtdSrjV xat tob ? xwv dXXtov 3e
eaxEutöpvjxaf ot 8’ ouv xtüv Ata ^ tvou xö Emxpaxtxov vjtlo ; d5top .ep.aYp.evot etatv erttd x . x. X. An
diese Mittheilung knüpft Ueberweg p . 188 die Vermuthung , wenn unter den „ andern“ ,

denen Pasiphon (er lebte zur Zeit der Gründung der Bibliotheken von Alexandria und
Pergamon ) nach dem Zeugnis des Persaios Schriften untergeschoben habe , auch Platon zu
verstehen sei , dürften wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einige von denjenigen

Dialogen der platonischen Sammlung , welche aus innern Gründen für unecht erklärt werden
müssen , und die doch bereits dem Aristophanos von Byzantion für echt galten , auf eben
diesen Pasiphon zurückführen .

i) Diog . Laert . III , 61 f . " Evtoi 8e , iov egxi xa 't ’Apioxotpotvr ;? b Ypap .p.axtxo ? , et? xptXoyta «
eXxooat xob ? dtaXdyoD ? xat 5tpu>xr)V p.ev xtüeaaiv , dj? VjYetxat lloXtxeta , Tt’p-ato ? , Kptxta ? " Seoxepav
üotptaxY )?, IloXtxtxd ?, KpaxbXo ? • xptffjv Ndp .01, Mtvio ?, 'Etttvojus■ xexdpxrjv 0eatVr ;xo ?, EöW-otf piuv ,
’AnoXoyt ’a • iceptTtTYjVKptxcov , <l>at3 (uv , ’EitioxoXai • xä 3’ dXXa v.aiP ev xa ’t dxäxxtu ? .



6

Thrasylos . 1) Auch sein Zeugnis entbehrt , an und für sich betrachtet , jeder

unbedingten Glaubwürdigkeit ; es besagt auch eben nur , dass Thrasylos die

in den Tetralogien aufgezählten Stücke für echt gehalten hat ; seine

Beweiskraft bedarf daher noch der Stütze durch innere Gründe . 2)

Nachdem nun einmal feststeht , dass die uns überlieferte Sammlung

platonischer Schriften mit falschen Stücken versetzt ist , so folgt aus dieser

Art der Bezeugung irgend eines Werkes noch nicht die Gewissheit , dass

Platon wirklich auch sein Verfasser ist ; ja jene ganz äußerliche Bezeugung

scheint auch in Betreff der übrigen Theile überhaupt wenig Wert zu
besitzen .

Da also die Erwähnung unseres Dialogs in den Trilogien des Aristo -

phanes und den Tetralogien des Thrasylos seine Echtheit nicht bezeugt

und Aristoteles , der einzig und allein in dieser Richtung als Gewährsmann

dienen könnte , denselben nicht erwähnt , so ist die Untersuchung behufs

der Feststellung seiner Authenticität einzig und allein auf innere Kriterien

angewiesen ; für seinen platonischen Ursprung gilt eben in Ermangelung jedes

glaubwürdigen äußeren Zeugnisses nur die Frage , ob man aus inneren

Gründen denselben als platonisch gelten lassen kann oder sich entschließen

muss , ihn als unplatonisch zu verwerfen . Der Dialog hat demnach durch

seinen Inhalt und die Form seine platonische Abkunft zu legitimieren , und

so soll zunächst der wissenschaftliche und künstlerische Gehalt , dann der

Zweck , die Abfassungszeit und die Form desselben Gegenstand bilden vor¬

stehender Erörterung .

B . Der Dialog nach Inhalt und Form .

I . Die Erörterunng des Begriffes der Frömmigkeit .
(Wissenschaftlicher Gehalt .)

Vor der Halle * ) des Basileus treffen Sokrates und Euthyphron zu¬

sammen , jener begriffen in der Voruntersuchung der gegen ihn erhobenen

Anklage der Unfrömmigkeit , dieser um seinen eigenen Vater wegen fahr¬

lässiger Tödtung anzuklagen .

Sokrates erzählt heiter scherzend ( !) den Inhalt der gegen ihn erho¬

benen Anklage . Euthyphron theilt erwidernd den Rechtsfall mit , der ihn

zur Anklage bestimmt . Sein Vater hatte auf Naxos einen Tagelöhner , der

in Trunkenheit einen Genossen getödtet , in Fesseln gelegt und bei dem

Exegeten in Athen um Bescheid für diesen Fall angefragt , in der Zwischen¬

zeit aber kam der Mörder im Gefängnisse 3) infolge der Vernachlässigung ,

die er erfuhr , selbst um . Euthyphron erhebt nun wegen der unvorsätz -

*) Der Inhalt nach Bonitz .

' ) Diog , Laert . III , 58 f. 1. E ’jfl-txppcov, ’AitoXoyia , Kpixiov , <T>a !5<iiv ; 2 . Kp <zxüXo<; , Qe ai -
trjTo ; , SoiptatY )? , llo /.iT'.y.oc ; 3 . Ilap (j.Evß -(; ; , <l?iX-/; ßos , Soputoaiov , ‘hatSpo ? ; 4 . ’AXxißiääirjs ,
’AXxißiöSvjs SEuiepö ? , "lmcap / oi; , AvxEpaoxai ; 5 . ("lEdyrjs , XapjuSvjs , Adyvjc , Aüoi ; ; 6 . EuS-u§^ p.o; ,
I Ipiuxayo'pa ?, ropyt'a ?, Mevojv ; 7 . ' liirciai 8uo , ’Tcuv , Meve ^evck; ; 8 . KXEtxoipiüv, HoXixEi'a , Ttponos ,
Kptxia ? ; 9 . Mtvcu ; , N &pun , ’Eiuvojn'; , ’ EsuoxoXai .

2) Cf. die treffliche Auseinandersetzung Zellers p . 386 f.
3) Das klingt wohl etwas zu fein ; im Texte heißt es xaxaßaXciv et? xoicppov xivd .
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liehen Töcltung die Anklage gegen seinen Vater . 1) Dem Bedenken des

Sokrates , dass solche Handlungsweise gegen den eigenen Vater unfromm

sei . entgegnet Euthyphron mit der zweifellosen Sicherheit eines Mannes ,

der als Seher aus der Frömmigkeit seinen Lebensberuf macht . Darum

entschließt sich Sokrates , der bisher auf diesem Gebiete als Autodidakt

dem Zufall sich überlassen habe und dadurch der Anklage des Meietos

verfallen sei , bei Euthyphron in den Unterricht zu gehen , um so , wenn er

auch fernerhin seinem Ankläger Anstoß geben sollte , die Anklage von sich

auf seinen Lehrer , den Euthyphron , abzulenken . Euthyphron möge also

erklären , Avorin das Wesen von fromm und unfromm bestehe (« <pÄ ? eivai
m oatov %al to avoatov ; p . 5 D ) . Trotz der vorher ausgesprochenen For¬
derung , es solle das in allen Fällen gleichmäßige Wesen der Frömmigkeit

angegeben werden , antAVortet Euthyphron auf die Frage zunächst durch

Anführung eines einzelnen Falles : fromm sei so zu handeln , Avie er es jetzt

tliue , nämlich den Übelthäter anzuklagen , auch Avenn es der eigene Vater sein

sollte ; er beruft sich hierfür auf das Verfahren des Zeus gegen seinen eigenen

Vater . An solche Kämpfe und GeAvaltsamkeiten unter den Göttern zu glauben ,

von denen Euthyphron noch auffallendere Beispiele beizubringen bereit ist ,

erklärt sich Sokrates unfähig und vermuthet , dass eben dies den Anlass zu

der gegen ihn erhobenen Anklage gegeben habe . Aber abgesehen von

diesem fraglichen Punkt , die AntAvort des Euthyphron hat nur einen ein¬

zelnen Fall getroffen , nicht das allgemein gütige Wesen der Frömmigkeit .

Dieser begründeten ZurechtAveisung folgend , definiert nun Euthyphron das

Fromme als das Gottgefällige ( satt toivov ra plv toi ? {hot ? xpo ? <ptX =? oatov , tö

8s pj 7tpo ? cptXe ? avoatov , p . 6 E ) . Aber , entgegnet Sokrates , unter den

Göttern findet sich nach Euthyphrons eigener Erklärung Streit ; Streit aber

beruht unter Göttern Avie unter Menschen auf einem Gegensätze der Über¬

zeugungen im Gebiete des sittlichen Urtheils . Indem nun einem jeden nur

das lieb und Avert ist , Avas er für gut , schön , edel hält , so ergibt sich aus
der durch den Streit der Götter beAviesenen Verschiedenheit ihres sittlichen

Urtheils , dass nicht dasselbe allen Göttern lieb ist , sondern Avas einigen lieb

und Avohlgefällig , dasselbe andern verhasst ist .

Die Aufgabe , die hiernach mit Recht an Euthyphron zu stellen ist , zu

zeigen , Avoran er denn erkenne , dass seine HandlungsAvcise die Billigung

aller Götter habe , erlässt Sokrates dem ausAveichenden Euthyphron und

hilft selbst durch Berichtigung der Definition in folgende Form : fromm sei

dasjenige , Avas allen Göttern Avohlgefällig sei ( tgöto etvat to oatov , 6 av 7t<ms ?

' ) Der ganze Fall , Avie er im Dialog erzählt wird , ist höcht unwahrscheinlich , das
Benehmen und die Handlungsweise von Euthyphrons Vater nicht recht begreiflich ; das
einzig natürliche dabei ist der Tod des Mörders . Zur richtigen Beurtheilung der berichteten
Thatsache cf. 9 A . — Nicht minder befremdend ist das weitere Geständnis Euthyphrons ,
sein Vater und die übrigen Verwandten seien ganz ungehalten , dass er als Anwalt eines
Mörders gegen seinen Vater auftrete . Jedenfalls musste Euthyphron ihnen gegenüber sein
unnatürliches Vorhaben kundgegeben haben ; dann aber muss man sich nur wundern , Avenn
die vernünftigen , im Dialog selbst angedeuteten Vorstellungen der Verwandten nichts
halfen , um den Narren von seinem tollen Beginnen abzubringen , dass man ihn noch frei
herumgehen ließ ; und war er auch ein sonst unschädlicherNarr , so taugte er doch gewiss
nicht zu einer philosophischen Unterredung .
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oi thoi cpiXäai , xai zo svavziov , o av icdvzec; oi tteo 'i pnawaiv , a.voaiov , p . 9 E ) .
Aber bei dieser logisch berichtigten Form der Definition erhebt sich die

weitere Frage , ob denn die Thatsache , dass etwas von den Göttern geliebt

wird , der Grund ist , es als fromm anzuerkennen , oder umgekehrt , der

Charakter einer Handlung als einer frommen und sittlich reinen die Ursache

davon ist , dass sie von den Göttern geliebt wird . Die Vergleichung der

analogen Fälle entscheidet für das letztere ; das Geliebtwerden von den

Göttern ist nur etwas , was den Frommen infolge einer anderweit hinzu¬

tretenden Beziehung widerfährt , ein raGto ? , eine abgeleitete Eigenschaft , aber

nicht das Wesen , die ohaia . des oaiov . Der Bestimmung darüber , worin das

Wesen der Frömmigkeit und sittlichen Reinheit bestehe , sind wir durch

die Zurückführung auf ein bloßes Accidens derselben , die Gottgefälligkeil ,

um keinen Schritt näher gerückt (p . 11 B ) .

Den Klagen des Euthyphron , dass Sokrates alles , was Euthyphron als

fest und unerschütterlich aufstelle , in Schwanken bringe und in Bewegung

setze , gibt dieser dahin nach , dass er nun selbst versucht zu definieren ,

was Frömmigkeit sei . Den Ausgangspunkt des Sokrates , dass Frömmigkeit

ein Theil der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit sei (zo oaiov pipoq zon

Sixalou p . 12 D , Sixaiov in dem bekannten weiteren Sinne und pipo ? in seiner

logischen Bedeutung ) , erkennt Euthyphron unbedenklich als richtig an . Es

kommt also darauf an , zu bestimmen , welcher Theil der Rechtschaffenheit

die Frömmigkeit ist . Unverkennbar nun unterscheiden wir , ob sich die
Rechtschaffenheit erweist in der den Menschen oder in der den Göttern

zuzuwendenden Sorge ( freparata ) , und bezeichnen die letztere als Frömmigkeit .

Bei der den Menschen gewidmeten Sorge erweist sich die Rechtschaffenheit

dadurch , dass sie auf das Beste der Behandelten gerichtet ist ; den Göttern

gegenüber aber kann nur in dem richtigen Dienste die Rechtschaffenheit

des menschlichen Verkehres liegen . Jeder Dienst nun setzt eine Werkthätigkeit

voraus , für deren Zwecke er das Mittel ist . Wollen wir also das Wesen der

Frömmigkeit bestimmen , so müssen wir angeben können , welches denn das

Werk der Götter ist , zu dessen Ausführung sie die Menschen in Dienst

nehmen . Dieser bestimmt gestellten Frage des Sokrates weicht Euthyphron

znuächst durch allgemeine Wendungen und , da diese nicht Annahme finden ,

durch die Erklärung aus , es würde zu weit führen , hierauf genaue Antwort

zu geben ; Frömmigkeit bestehe eben , kurz gesagt , darin , dass man es ver¬

stehe , im Opfern und Beten den Göttern Wohlgefälliges zu thun . Da nun

in diesem Beten und Opfern , d . h . in diesem Verkehre des Forderns und

des Gebens , den Göttern doch nichts gegeben werden kann , was ihnen

nothwendig oder nützlich wäre , sondern die Gaben an die Götter nur

Ehrengaben sein können zu der Götter Wohlgefallen , so ist die Erklärung

im Kreisläufe zu der vorher widerlegten , fromm sei das Gottgefällige , zurück¬

gekehrt . und Sokrates sieht sich somit in der Hoffnung getäuscht , durch

Euthyphron über das Wesen der Frömmigkeit Belehrung zu erhalten .

Darin vermisst nun Schaarschmidt (p . 391 ) mit Ast jeden positiven

Gedankengehalt . „ Es ist klar , dass durch den ganzen Dialog keine einzige

Bestimmung des oaiov , um das es sich handelt , erreicht wird , welche Sokrates

durch seine Zustimmung billigte ; zwar werden einige der von Euthyphron
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vorgebrachlen Definitionen oder Erläuterungen nicht widerlegt , aber sie werden

doch alle als ungenügend bezeichnet , so besonders die von gewissen Inter¬

preten als der Kern des Ganzen hervorgehobene Erklärung , wonach die

Frömmigkeit ein Dienst der Götter zur Darstellung der göttlichen Werke

sei ( 12 E — 14C ) “ . 1) Einer von diesen Interpreten ist auch Bonitz , der in

dem Satz , dass Frömmigkeit diejenige Handlungsweise sei , durch welche

der Mensch zum Organe der göttlichen Thätigkeit wird , den unbestrittenen

Abschluss der Definition findet . Denn Sokrates bringe an keiner Stelle

dagegen ein Bedenken vor ; der bloße Umstand , dass er selbst die in Frage

kommenden Erklärungen aufgestellt hatte , würde an sich , wie andere

zweifellos platonische Dialoge beweisen , einen solchen Gang nicht aus¬

schließen . Wir seien also berechtigt , in dieser Erklärung des Verfassers

eigene Überzeugung zu erkennen . Sie bedürfe , um zu vollständiger Be¬

stimmtheit zu gelangen , noch der Beantwortung der Frage , was denn

der Inhalt oder der Zweck der göttlichen Thätigkeit sei , für welche die¬

nendes Werkzeug zu sein das Wesen der menschlichen Frömmigkeit aus -

mache . Wie Platon diese Frage , vor deren Beantwortung er in charak¬

teristischer ( ? ) Weise den Euthyphron ausweichen lasse , selbst beantworten

würde , sei aus unzweideutigen Äußerungen in andern seiner Schriften
mit Sicherheit zu erschließen . Wollte man seilost noch als zweifelhaft

betrachten , was ihm nicht zweifelhaft scheine , dass Platon den Begriff des

göttlichen Wesens mit der ISsa toö afafloö identificlere , 2) so stehe doch

unerschütterlich der bekannte Satz im Timaios , wo als das Wesen der

Gottheit , aus welchem die Weltordnung erklärt werden soll , nichts anderes

angegeben wird , als 7.7 « Do c yjv , und ebenso unerschütterlich die ausführliche

Erörterung im II . Buch der Politeia , wo gegenüber den in den Dichtungen

ausgesprochenen herabwürdigenden Volksmeinungen über die Götter die

Überzeugung zum Ausdruck gebracht werde , dass absolute Heiligkeit das

Wesen der Gottheit sei (y.d.XX'.aroc y.ai ap uko ? wv — pivst ad . dn \ ß>z h rft

aoToö jJ.op <pj ]) und nichts anderes als das Gute auf die göttliche Causalität

zurückgeführt werden dürfe ( p.f ; itävxwv aiuov töv fbov aXXä twv afaD -wv ) .

’) Cf. auch p . 393 . „Der Dialog ist ganz inhaltsleer und gewährt keine Darlegung
des sokratischen Standpunktes , sei es in Bezug auf Religion , sei es in Hinsicht auf Ethik .“
Ähnlich schon Schleiermacher . Es fänden sich im Euthyphron nicht solche indirecte An¬
deutungen , welche den aufmerksamen Leser hinreichend mit der Ansicht des Verfassers
bekannt machten . Auch Steinhart , Einl . 195 scheint der Gedankengelialt unseres Ge¬
spräches im Vergleich mit den andern , die dieser Periode angehören , etwas mager und
dürftig (cf. auch p . 193 ). Ähnlich findet Zeller den positiven Gehalt des Dialogs recht
dürftig . Cf. auch Collmann p . 30 . Eigenthümlich ist die Auffassung Munks p . 449 : im
Eulhyphron werde die sophistische und gemeine Frömmigkeit in ihrer Unwahrheit der phi¬
losophischen gegenüber aufgezeigt , ohne dass jedoch in dem Gespräche scheinbar dasWesen
der echten Frömmigkeit angegeben werde , und der Grund sei offenbar der , weil die Kenntnis
derselben hei dem Leser schon vorausgesetzt werde . Sollte diese Annahme richtig sein ,
müsste man fragen , wozu dann die ganze Erörterung und dazu eine mindestens unvoll¬
ständige und ungenügende Erörterung über das Wesen der Frömmigkeit , wenn eine richtige
Erkenntnis derselben bei dem Leser schon vorausgesetzt wird ? Cf. auch p . -452 .

2) Das beruht auf einer falschen Voraussetzung , dass die Idee des Guten mit der
Gottheit Zusammenfalle . Cf. darüber meine Untersuchung „Die Idee des Guten und die
Gottheit bei Platon , “ Progr . von Nikolsburg , 1882 .
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Ergänzten wir auf diese Weise aus platonischem Eigenthum den Dialog an

der Stelle , wo sein Gang charakteristisch ( ? ) unterbrochen werde , so ge¬

langten wir zu der Definition , dass Frömmigkeit nichts anderes sei als die

vollendete Sittlichkeit , nur unter der Form , dass sich der Mensch bewusst

sei , hierdurch das dienende Organ für das göttliche Wirken zu sein . 1)

Das scheint auf den ersten Blick recht plausibel zu sein , und wir

wollen auch nicht in Zweifel ziehen , dass der schließlich gewonnene Begriff

der Frömmigkeit platonisch sei , nur damit können wir uns nicht einver¬

standen erklären , dass jenes das positive Ergebnis des Dialogs sei und
als ausreichender wissenschaftlicher Inhalt desselben betrachtet werden

müsse . Dagegen muss trotz des Protestes von Bonitz (p . 221 , Anm .) Schaar¬

schmidts Einwendung geltend gemacht werden , es sei wohl möglich , dass

sich daraus der platonische Begriff der oatönje entwickeln lasse , aber dass

er im vorliegenden Dialog nicht entwickelt sei , stehe umsomehr fest , als

Sokrates , wie Euthyphron auf seine Frage nach dem Gegenstände der

göttlichen Werke keine Auskunft geben könne und zu einer neuen Erklärung

abspringe , die Verhandlung weiter gehen lasse . Man habe also aus dem

Dialog wenigstens kein Recht , jene Erklärung als positiver denn die andern

anzusehen ; richtig bleibe nur , dass die verschiedenen Erörterungen , welche

über das Wesen der Frömmigkeit darin angestellt werden , dazu dienen , die

Unwissenheit des Euthyphron in einem Punkte zu zeigen , worin mit be¬

sonderer Weisheit ausgerüstet zu sein er sich wiederholt rühme . Darauf

deute auch die durch das ganze Werkchen hindurchgehende , stark aufge¬

tragene Ironie , mit welcher Sokrates den Euthyphron behandle , besonders

auch das ironische Bedauern am Schlüsse , dass er , Sokrates , die Hoffnung

aufgeben müsse , über das oaiov von ihm aufgeklärt zu werden , um dies

zur Vertheidigung gegen den Meietos zu benützen .

Doch diesen Einwand will Bonitz nicht als begründet ansehen , dass

eben das positive Ergebnis nicht aus dem Dialog selbst , sondern durch

Ergänzung aus andern platonischen Werken gewonnen sei , also keinen

Anspruch habe , für eine Auslegung dieses Dialogs zu gelten , und dass in

demselben , wie schon Schleiermacher betont , der skeptischen Behandlung die

indirecten Andeutungen fehlten . Das lasse sich nur mit einem Schein von

Recht einwenden . Denn jene indirecten Andeutungen fänden sich , scheine

ihm , in diesem Dialog nicht minder als in den andern mit ihm vergleich -

*) Dass die obige Auffassung den Sinn Platons richtig treffe , sucht Bonitz weiter
durch Erwägung folgender Thatsachen zu erweisen . Wo Platon nachweisbar den üblichen
Ansichten folge (z . B . im Protagoras ), da zähle er unter den verschiedenen Äußerungen
menschlicher Sittlichkeit , den einzelnen Tugenden , die Frömmigkeit mit auf ; dagegen thue
“T derselben keine Erwähnung , wo er selbst nach eigener Überzeugung den Begriff der
Tugend nach den verschiedenen Richtungen ihrer Äußerung gliedere (z . B . in der Politeia ),
und beweise hiedurch , dass ihm die Frömmigkeit nicht eine einzelne , etwa der Besonnenheit
oder der Gerechtigkeit zu coordinierende Tugend sei . Dagegen das gesammte Wesen der
Sittlichkeit bezeichne Platon einerseits als das den Willen nothwendig bestimmende Wissen
des Guten , anderseits als eine Verähnlichung mit dem göttlichen Wesen und ein dienendes
Sichanschließen an dasselbe , öficnwat ; tä Hew , liteod 'ca tü> S-em und dies selbst in Dialogen
(z . B . Theaitetos ), denen man nicht eine bloß populäre Ausdrucksweise zuschreiben werde ;
er identificiere also deutlich den richtigen Begriff der Frömmigkeit mit dem der gesammten
Sittlichkeit . Inwiefern dies seine Richtigkeit habe , wird sich aus dem Späteren ergeben .
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baren . Zweimal lasse der Verfasser den frommen Eulhyphron einer be¬

stimmt gestellten , in den Bereich des von ihm beanspruchten Wissens

gehörigen Frage auf eine dem Leser besonders kenntlich gemachte Weise

ausweichen , gewiss doch zum Zeichen ( ? ) , dass in der durch diese Frage

eingeschlagenen Richtung der Gedankengang fortgesetzt werden müsste , um

zur Lösung der Aufgabe zu gelangen . Euthyphron habe ( 8 E ) die Über¬

zeugung ausgesprochen , dass die von ihm jetzt unternommene Handlung

gewiss die Billigung aller Götter habe . Der durch diese Versicherung voll¬

kommen berechtigten Frage des Sokrates , woran er denn erkenne ( tt aoi

T£U |j.Yjpiov ) , dass diese Handlungsweise den Beifall aller Götter habe , weiche

Euthphron aus , weil ihre Beantwortung zu weitläufig sein würde ( oux oXtfov

spyov scrci ) ; in der Frage selbst liege die Forderung , dass das Wesen des

oaiov an sich zu bestimmen sei , so dass sich daraus der Beifall der Götter

als eine Gonsequenz ergebe , nicht aber aus dem behaupteten oder voraus¬

gesetzten Beifall der Götter ein Urtheil über die Sittlichkeit der betreffenden

Handlung erschlossen werden könne . Mit demselben Vorwand mi TiXsiovo ?

epyoo sarf ( 14 B ) , sogar unter ausdrücklicher Zurückweisung auf den vorigen ,

eben erwähnten Fall , weiche Euthyphron da aus , wo er nach dem Inhalte

und Zwecke der göttlichen Wirksamkeit gefragt sei ; noch deutlicher als im

vorigen Falle liege vor , dass in dieser Richtung der Gedankengang zu ver¬

folgen , diese Frage zu beantworten sei , um zum Abschluss einer gütigen

Begriffsbestimmung der Frömmigkeit zu gelangen . 1) Die Ergänzung nun ,

die hier erforderlich sei , habe er allerdings im Obigen aus andern Dialogen

Platons entlehnt , aber nur vorläufig der Abkürzung ( ? ) wegen ; der Wegi

sie zu finden , sei von dem Verfasser in der ersten Hälfte des Dialogs selbst

hinreichend angedeutet . Dem unverhohlenen Glaubensbekenntnisse des

Euthyphron , welches den Göttern Leidenschaften und Unsittlichkeit jeder

Art beimesse , setze Sokrates die Erklärung gegenüber , dass er solche An¬

sichten über das göttliche Wesen nur mit Unwillen ( Sua ^ epw ? 6 A ) anzu¬

hören und nicht zu billigen vermöge . Wir brauchten diese Verwerfung

der sittlich herabwürdigenden Ansichten über das göttliche Wesen nur in

einen positiven Ausdruck umzusetzen , wodurch an ihrem Inhalte nichts

geändert werde , um genau und vollständig aus dem Dialoge selbst , ohne

willkürlichen Zusatz aus eigenen Gedanken oder aus andern Schriften

Platons die Beantwortung der entscheidenden , an Euthyphron gerichteten

Frage über den Inhalt der göttlichen Wirksamkeit und mit ihr den unbe¬

strittenen Abschluss der Definition der Frömmigkeit zu haben .

*) So glaubte mit Soclier und andern schon Steinhart p . 197 in der Frage des
Sokrates , welches treffliche Werk die Götter , indem sie unsere Dienste sich gefallen lassen ,
durch uns verrichten wollen , ganz richtig den Schlüssel des ganzen Dialogs gefunden zu
haben ; denn die Frage enthalte schon gewissermaßen die Antwort ; sie habe wohl kaum
eine andere sein können als , dass die Gottheit vermittels der Tugend und besonders durch
jene königliche Kunst der Staatsleitung , von welcher im Euthydem und Menon die Rede
war , uns zu Mitarbeitern an der Verwirklichung der höchsten Güter machen wollte ; das
sei gewiss ein des Platon würdiger und schon an christliche Ideen anstreifender Gedanke
(cf. auch Anm . 18 ) . Aber diese Sätze würden nicht weiter verfolgt , da Euthyphron sie
noch nicht fassen könne ( !) .
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Der Scharfsinn dieses Erklärungsversuches lässt sich nicht leugnen ;

das Missliche dabei ist nur der Umstand , dass er eben zu gesucht und ge¬

künstelt ist , als dass er auf allgemeine Anerkennung Anspruch machen

könnte . 1) Bonitz schmeichelt sich , dass man in der von ihm angegebenen
Weise ohne Zuhilfenahme der andern Schriften Platons zu dem von ihm

gefundenen Begriffe der Frömmigkeit nur auf Grund der Andeutungen des
Verfassers im ersten Theile des Dialogs gelangen könne . Warum hat er

dann selbst zuerst zu andern Dialogen seine Zuflucht genommen und nicht

aus Euthyphron unmittelbar die Definition entwickelt ? Dass man so einfach

durch bloße Umsetzung jener Verwerfung der sittlich hcrabwürdigenden

Ansichten über das götttiche Wesen in einen positiven Ausdruck die Be¬

antwortung der Frage über den Inhalt der göttlichen Wirksamkeit erhalte ,

will uns nicht recht einleuchten , da ja oben von Kämpfen und Gewalt -

i) So meint auch Wohlrab , Vorrede zur 2 . Auf! ., dass Bonitz ’ Auffassung doch vor¬
wiegend durch Berücksichtigung späterer platonischer Schriften zu gewinnen war und sich
aus dem vorliegenden Dialog zu wenig und zu indirect begründen lasse .

Als Guriosum der Herausinterpretierung von Winken , die auf die richtige Auffassung
der Frömmigkeit hindeuten sollen , dürfte Munks Ansicht unübertroffen dastehen , der hier
wie im Menon in einem Dichterworte (12 A ) und dessen Erklärung einen deutlichen
Fingerzeig zur richtigen Auffassung der wahren Meinung des Sokrates findet . „Sokrates
will ,“ so schreibt er p . 453 „dem Euthyphron deutlich machen , dass die Frömmigkeit eine
Art der Gerechtigkeit , dass alles Fromme gerecht , aber nicht alles Gerechte fromm sei . Es
ist nicht schwer zu verstehen , sagte er , was ich meine . Ich meine nämlich das Gegentheil
von dem , was jener Dichter gedichtet hat , welcher sagt : Aber den Zeus , der ’s wirkte , der
dies hat alles geordnet , weigerst du dich zu nennen ; denn wo Furcht , da immer ist Scham
auch . Denn viele , denke ich , welche Krankheit , Armut und dergleichen vielerlei fürchten ,
fürchten dies zwar , aber schämen sich keineswegs dessen , was sie fürchten . Wohl aber
dünkt mich , wo Scham , da immer auch Furcht zu sein . Oder gibt es wohl jemanden , der
eine Sache scheuend und sich schämend nicht auch Furcht und Angst hätte vor dem Rufe
der Schlechtigkeit ? Also ist es nicht richtig , zu sagen , wo nur Furcht , ist immer die Scham
auch ; wohl aber , wo Scham , ist immer auch Furcht . Nämlich größer ist (? eA icXeov) , glaube
ich , die Furcht als die Scham ; denn die Scham ist ein Theil der Furcht , sowie die ungerade
Zahl ein Theil der Zahl überhaupt ist .“ Munk hat nun , durch die Worte des Sokrates , er
meine das Gegentheil von jenem Dichter , verleitet , den Sinn und Zweck der citierten
Stelle trotz 12 G, D ganz missverstanden und ' das , was als Beispiel zur Auffindung des
Gattungs - und Artbegriffes dienen soll , als Inhalt der fraglichen Definition angesehen und
daraus Folgendes erschlossen : „Frömmigkeit ist nicht die Götter fürchten , wie wir die
Krankheit , die Armut und dergl . fürchten , sondern die Scheu vor den Göttern , womit
immer die Furcht vor dem Rufe der Schlechtigkeit verbunden ist . Sie ist verwandt mit
der Scheu vor den Eltern , die Euthyphron , und mit der Ehrfurcht vor dem Alter und dem
Verdienste , die Meietos so tief verletzte . Die Gütterfurcht beruht auf der Überzeugung ,
dass die Götter gut sind , und dass von ihnen das Gute geliebt wird“ etc . und so geht es
noch mehr als eine Seite weiter , indem allerlei durch einander gemengt wird , bis p . 455
der Begriff der Frömmigkeit aus allen gegebenen , aufgegebenen und verworfenen Ver¬
suchen , denselben zu ermitteln , zusammengesetzt wird . „So ist die Frömmigkeit in der
That das Gottgeliebte ; sie ist ein Theil des Gerechten , der auf die Behandlung der Götter
geht , nicht damit sie , sondern damit wir besser werden ; sie ist ein Dienst , womit wir ihnen
beistehen in ihrem Werke , die Menschen zu beglücken , die Häuser der Einzelnen und das
Wohl der Staaten zu erretten ; sie ist die Wissenschaft , die Götter um das zu bitten , dessen
wir wahrhaft bedürfen , und ihnen das zu geben , was , indem es uns frommt , ihnen an¬
genehm ist .“ P . 456 dagegen bemerkt Munk selbst wieder ganz richtig , dass an dem Bei¬
spiele von Furcht und Scham nur das Verhältnis der über - und untergeordneten Begriffe
erläutert werde .



18

Hurtigkeiten unter den Göttern gesprochen wurde ; eine Umsetzung der¬

selben in der Weise , das nichts anderes als das Gute auf die göttliche

Causalität zurückgeführt werden dürfe , und das demnach die Frömmig¬

keit nichts anderes sei als vollendete Sittlichkeit , so dass der Mensel )

sich selbst bewusst sei , hierdurch das dienende Organ für das gött¬

liche Wirken zu sein , kann nicht auf Grund des Euthyphron , sondern

eben nur auf Grund anderer platonischer Dialoge erfolgen . Das steht

fest , dass eine Interpretation , welche zur Erklärung eines Euthyphron

— vorausgesetzt seine platonische Abkunft — zu Timaios , Republik und

andern greifen muss , nicht die rechte ist , und dass jene aus andern

platonischen Dialogen entlehnte Ergänzung nicht als vorläufige Abkürzung

bezeichnet werden kann . Die Andeutung im ersten Theile des Dialogs ,

welche nach Bonitz auf den rechten Weg führen sollte , ist nach unserer

Ansicht zu unbestimmt gehalten und zu weit entlegen , als dass sie das

hätte bewirken können . Dafür spricht auch nicht der Zusammenhang , in

dem eben jene Verwerfung steht . Sokrates äußerte seine Missbilligung eines

derartigen Götterglaubens zunächst nur mit Rücksicht auf Euthyphrons

Berufung auf Zeus , dessen Verfahren gegen seinen Vater jener als Auctorität

für seine eigene Handlungsweise hingestellt hatte ; seine Worte haben mit

der von Euthyphron gegebenen Erklärung der Frömmigkeit weiter nichts

zu thun . Bei dem zweiten Versuch , die Frömmigkeit zu definieren , wird

wohl von Sokrates der berührte Streit unter den Göttern zur Widerlegung

des Euthyphron wieder angezogen , ohne aber etwas zur Sache zu thun ; *)

Sokrates stellt sich einfach auf den Standpunkt des Euthyphron . Und hätte

schon Sokrates , resp . der Verfasser des Dialogs mit jener missbilligenden

Äußerung über einen solchen entwürdigenden Götterglauben wirklich einen

Fingerzeig zur Auffindung der richtigen Begriffsbestimmung der Frömmigkeit

geben wollen , so würde er es wenigstens dort . nicht unerwähnt gelassen

lialien , wo es doch zunächst darauf ankommen musste , nämlich wo nach

dem Inhalt und Zweck der göttlichen Wirksamkeit gefragt wird . Und so

drängt sich uns die Überzeugung auf , dass jene Worte des Sokrates

mit der sonst als Kern des Ganzen hervorgehobenen Erklärung der

Frömmigkeit , dass sie ein Dienst gegen die Götter sei zur Darstellung

der göttlichen Werke , nichts zu thun haben und vom Verfasser auch darauf

nicht berechnet waren , damit in Verbindung gebracht zu werden ;* 2) und

so wird es wohl dabei bleiben müssen , dass der Dialog kein positives Er¬

gebnis liefert , ja man wird immer mehr in der Ansicht bestärkt , dass es

' ) Die ganze Widerlegung von Seiten des Sokrates auf Grund des Götterstreites hat ,
eigentlich keinen rechten Sinn . Denn unter der Voraussetzung des Götterstreites kann es
doch kaum zu einer Einigung unter den Göttern kommen . Und wenn Sokrates dann selbst
die Definition „berichtigt“ tgot o ebicti to otsov , 8 av navTs ? ol D-egI (piXüioi , v.cd to evovtigv , 8
av icavTEc: ol flWc fuowoiv , avelaiov , so hat er wesentlich nichts anderes gesagt als Euthyphron :
eoti tgIvuv tg piv too ; D-eoI ; TrpostpiXes oaiov , to ok |xr ( Ttpos '-pdi ; dvGo :ov (6 E ) , und das Ganzeläuft auf eine kleinliche Pedanterie hinaus . Cf. dagegen Bonitz p . 218 f.

2) Das Ganze macht eben den Eindruck , dass der Verfasser hier Platons Rep . II .
im Sinne gehabt habe ; sein Sokrates musste sich auch sittlich entrüstet zeigen über die
Unwürdigkeit eines Glaubens , der den Göttern Streit , Kämpfe und allerlei andere Gebrechen
andichtete .



dem Verfasser auch nicht um die Auffindung einer gütigen Definition der
Frömmigkeit zu thun war , 1) sondern , um mit Schaarschmidt zu sprechen ,
dass die verschiedenen Erörterungen , welche über das Wesen der oaiönjc
in dem Dialog angestellt werden , dazu dienen , die Unwissenheit des Euthy -
pliron in einem Punkte zu zeigen , worin mit besonderer Weisheit aus¬
gerüstet zu sein er sich wiederholt berühmt ( cf. p . 10 ) .

Ähnlich wie Bonitz erklärt sich Wolürab in der Einleitung zu seiner
Schulausgabe des Euthyphron 1873 p . 7 . 2) „ Indes dürfte es nicht genügen ,
eine apologetische und polemische Tendenz im Euthyphron zu erkennen ;
man wird anerkennen müssen , dass in den in ihm enthaltenen Auseinander¬
setzungen zugleich Winke und Andeutungen über die eigene Ansicht Platons
von der wahren Frömmigkeit enthalten sind . Zwar -wird die Definition der
Frömmigkeit , um die es sich im ganzen Dialog handelt , nicht ausdrücklich
gegeben und konnte nicht gegeben werden . Euthyphron konnte sie nicht
aussprechen , weil er ein zu beschränkter Mensch war , zu wenig geübt im
philosophischen Denken . Von Sokrates konnte man sie ebensowenig erwarten ,
er gibt sich ja von vornherein den Anschein , als wisse er sie nicht , als sei
er der Belehrung darüber bedürftig . Diese Illusion , die durch das ganze
Gespräch geht , würde auf die plumpste Weise zerstört sein , wenn Sokrates
zuletzt , die Definition positiv hingestellt hätte . Nichtsdestoweniger gibt er
einen deutlichen Fingerzeig , auf welche Weise die Definition der Fröm¬
migkeit gefunden werden könne , indem er ( 14 B ) zu Euthyphron sagt : ou
rcp6 'ih>[jw <; p,s sT tk§d£at • si . %al yap vöv , otjiStj sic 1 atktj) v]0 & a , änezpdnoo '
8 e! owteypivto , r/.avw ; dv rfirj irapdt aoö tvjv ooimr /za sjxsp .ahTjy .Yj. Hiernach war
Euthyphron nahe daran , die Frömmigkeit richtig zu definieren , gelangte aber
nicht zum Ziel , weil er die angefangene Gedankenreihe vorzeitig abbrach .

Wollen wir also , was Euthyphron unvollendet gelassen hatte , zu Ende
führen , so müssen wir fragen : welches war die angefangene Gedanken¬
reihe ? wie ist sie im Sinne Platons zu Ende zu führen ? Sokrates hatte
zunächst am Anfänge des zweiten Tlieiles des Dialogs die Frömmigkeit
als eine der Gerechtigkeit untergeordnete Tugend hingestellt , er hatte sie
näher bezeichnet als den Theil der Gerechtigkeit , der unsere den Göttern

’) Dies hat schon Munk p . 452 angenommen und sich wegen des negativen Resultats
des Dialogs gegen die gewöhnliche Annahme erklärt , dass der Zweck des Gespräches sei ,
die richtige Erklärung der Frömmigkeit zu geben . Wenn er jedoch meint , dass Platon gar
nicht anzugeben brauchte , was Sokrates selbst unter Frömmigkeit verstehe , weil der Leser ,
wenn er bis zu der Stelle , die er (Munk ) dem Dialoge im Cyclus angewiesen habe , ge¬
kommen sei , schon wissen müsse , dass ihm die Frömmigkeit wie die Tugend überhaupt die
Einsicht der Idee des Guten oder die Erkenntnis Gottes sei , so ist er einfach aus dem
Regen unter die Traufe gekommen , wie sich n ~ch später ergeben wird .

2) Da die 1880 erschienene zweite Auflage eine bedeutend verschiedene Auffassung
des fraglichen Punktes aufweist , so hätte die erste als eine abgethane Sache füglich unbe¬
rücksichtigt bleiben können . Weil aber Wohlrabs in der ersten Auflage kundgegebene
Ansicht anderweitig Anklang fand , so schien es , abgesehen von dem Interesse , das eine
solche Zusammenstellung bietet , angezeigt , auch diese einer kurzen Besprechung zu unter¬
ziehen . Um aber einem etwaigen Vorwurf der Verletzung chronologischer Abfolge zu be¬
gegnen , sei hier bemerkt , dass Bonitzens Aufsatz über Euthyphron bereits geschrieben war ,
ehe die Wohlrabsche Schulausgabe erschien (cf. Bonitz , Platonische Studien , 2 . Aufl . Vor¬
wort p . VIII ).



zu leistenden Dienste feststellt und regelt . Was bezweckt aber dieser

unser Gottesdienst ? Eutliyphron hatte geantwortet : vieles Gute . Was

werden wir an die Stelle dieser zu allgemeinen Antwort setzen ? Das

Natürlichste ist wohl : die Götter selbst sind gut und wollen uns Menschen

der höchsten Güter theilhaftig machen . Indem wir ihnen dienen , werden

wir darauf ausgehen , ihre Mitarbeiter an der Verwirklichung der höchsten

Güter zu werden . 1) Freilich würde , auch wenn Euthyphron diese Gedanken

ausgesprochen hätte , doch sachlich noch eine große Kluft zwischen ihm und

Sokrates bestanden haben , da Sokrates von dem Wesen der Götter anders

dachte als Euthyphron . Hieraus ergibt sich zugleich , warum Platon die

Erörterung hier abbrechen musste . Sie würde auf Dinge geführt haben ,

deren Erfassung Euthyphron in seiner Beschränktheit nicht gewachsen ge¬
wesen wäre . “

Das geben wir unbedingt zu , dass Euthyphron die Definition nicht

aussprechen konnte ; dazu war er zu beschränkt . Dann hätte sie aber So -

') Collmann (p . 26 ) gelangt zu einem ähnlichen , nur noch frömmeren Resultat :
Frömmigkeit sei Gerechtigkeit im Dienste der Gottheit , welche diesen dazu benützt , den
Menschen zu bessern und zu heben , durch ihn die Sittlichkeit zu gründen und zu erhalten .
Cf. auch Urban über Platos Verhältnis zur griechischen Volksreligion . Progr . von Görlitz
1871 , p . 8 . — Mit Berufung auf Collmann , dessen Erklärung Lechthaler unbedingt acceptiert ,
führt dieser p . 27 weiter aus : Die ooiottjs in dieser Fassung könne sonach nicht mehr
bloß ein Stück Gerechtigkeit sein , sie werde vielmehr dag Lebensprincip aller Sittlichkeit
und Tugend , sie erhebe und veredle den Einzelnen und die Gesammtheit und schaffe so
Staaten , in denen Sittlichkeit und Tugend herrschen und die Menschen mit der Gottheit in
seliger Verbindung stehen . Sehr schön habe Cicero diesen beseligenden Zustand geschildert
in legg . I , 7 , 23 . ! Das wäre nicht übel und würde sich in einer christlichen Predigt recht
hübsch ausnehmen ; aber eine andere Frage ist es , ob uns auch Euthyphron zu solch
frommen Ergüssen berechtigt . Ich kann hier auf die Deduction Lechthalers , die er auch
auf Walsers Erörterung stützt , nicht weiter eingehen ; sie ist auch so unklar und ver¬
worren , dass sie einer längeren Widerlegung bedürfte , als es in den Rahmen vorliegender
Abhandlung passt . Nur das eine will ich hier hervorheben , dass trotz Walser das ciotov
im Euthyphron wirklich nur als ein Theil des Si'xawv hingestellt wird . — Wie weit es eine
künstliche und unnatürliche Interpretation bringen kann , zeigt aber Susemilil p . 11B . Dieser
glaubt in der Bemerkung , dass auch jede einzelne menschliche Thätigkeit vieles Schöne
wirkt , einen Fingerzeig zu finden , auch hier die Kategorien des Allgemei nen und Besonderen
anzuwenden , nämlich in der göttlichen Thätigkeit den gemeinsamen Zusammenhalt der
menschlichen und als ihr Werk nicht die Schöpfung des Einzelnen , sondern die des Welt¬
ganzen , der physischen und besonders sittlichen Welt in ihrer harmonischen Ordnung zu
erkennen . An ihr solle der Mensch Mitarbeiter , Selbstveredlung und Menschenbildungmit¬
hin der höchste Gottesdienst sein . Dieser Zusammenhang trete nun um so klarer hervor ,
indem Platon den Euthyphron plötzlich abspringen und die Frömmigkeit als die Kenntnis
des richtigen Opferns und Betens bezeichnen lasse . Denn Sokrates gebe dieser Definition
sofort die tiefere wissenschaftliche Bedeutung (wo denn ?) als Kenntnis dessen , was man
den Göttern geben und von ihnen begehren müsse etc . Wahrlich solche Gedanken vermag
nur ein Susenühl aus unserem Euthyphron herauszuschälen . Von Susemilil verführt , hat
auch Collmann p . 26 behauptet : „Hierdurch sucht Sokrates die einzelne Handlung , welche
gleichgültig ist , auf den Begriff, welcher die Hauptsache ist , zurückzuführen , zugleich auch
diese Tugend auf den Boden zu verpflanzen , auf welchem nach ihm alle Tugend erwächst ,
nämlich auf den Boden des Wissens .“ Dabei aber vergessen beide Interpreten , dass das ,
was sie dem Sokrates so hoch anrechnen , Euthyphron gesagt hat , wie beide wunder¬
barerweise selbst bemerken . Man sieht , wie eigenmächtig von vielen Seiten bei der Er¬
klärung vorgegangen wird .
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krates von ihm auch nicht verlangen sollen ; war er zu wenig geübt im

philosophischen Denken , dann hatte er überhaupt für eine solche philo¬

sophische Untersuchung nicht getaugt . Dabei können wir nicht umhin , auf

die Inconsequenz des Verfassers hinzuweisen , der einerseits bei Euthyphron
die Kenntnis und das Verständnis der Ideenlehre voraussetzt und anderseits

denselben , nachdem ihn Sokrates mit Mühe so weit gebracht hatte , sich

wieder so unbeholfen benehmen lässt . War nun Euthyphron nahe am Ziel ,

warum hat ihn Sokrates , wie er wiederholt gethan , nicht auf den verlassenen

richtigen Weg wieder zurückgeführt und ihm in einem Punkte geholfen , der

gewiss an dessen geistige Begabung keine größeren Anforderungen stellte als

die unmittelbar vorangehenden Erörterungen ? 1) So aber lässt er ihn bei

seiner zuletzt aufgestellten Behauptung und behilft sich mit einer gezierten

Phrase vöv 5e avayi « ] yäp tgv epoma tw spcopivq ) azoXonlhtv , rk -ß av sxsTvo ?

tkörpf ) ( !) , eine Äußerung , die gewiss nicht zu Gunsten des Sokrates ausge¬

fallen . Denn so muss man annehmen , dass unserem Sokrates selbst der

Begriff der Frömmigkeit nicht recht klar war , oder dass er es mit der

Belehrung seines irrenden Mitunterredners nicht recht ernst nahm , sondern

dass er es nur auf seine Bloßstellung und Beschämung abgesehen hatte .

Freilich konnte hier , wie sich später zeigen wird , von Belehrung eines

Mannes , wie Euthyphron war , gar nicht die Rede sein . Dann war aber

auch das ganze Unternehmen verfehlt ; denn verlacht und verspottet wurde

Euthyphron ohnehin ( 3 C ) . Doch dies nur nebenbei . Dass man aber die

Definition , um zur eigentlichen Sache zurückzukehren , von Sokrates ebenso -

Avenig erwarten konnte , da er sich von vornherein den Anschein gebe , als

Avisse er sie nicht , und dass diese Illusion auf die plumpste Weise zerstört

sein Avürde , Avenn Sokrates zuletzt die Definition positiv hingestellt hätte .
Avill uns nicht recht einleuchten . Denn einem so beschränkten Menschen

gegenüber , Avie unser Euthyphron ist , kann doch im Ernst und vernünftiger -

Aveise von einer Illusion nicht die Rede sein ; nnd Avenn der Verfasser sie

anstrebt oder angestrebt hat , so hat sie keinen rechten Sinn .

Was nun die „ natürlichste“ Weiterführung der unterbrochenen Gedanken¬

reihe angeht , die Götter selbst seien gut und Avollten uns Menschen der

höchsten Güter theilhaftig machen , und indem wir ihnen dienten , giengen

Avir darauf aus , ihre Mitarbeiter an der Verwirklichung der höchsten Güter

zu Averden , so ist dagegen zu bemerken , ■dass diese Ergänzung , abgesehen

von ihrer Unbestimmtheit , in unserem Dialog nicht angedeutet , sondern

aus andern entlehnt ist . Platons Schriften aber repräsentieren in sich ali -

geschlossene KunstAverke , die höchstens auf vorhergehende Bezug nehmen ,

' ) Cf. die eigenthümliche Darstellung Lechthalers p . 26 (dessen Arbeit nichts anderes
ist als ein unkritisches Conglomerat von Ansichten verschiedener Interpreten ) : „Es wäre
nunmehr Dank der tüchtigen und einsichtsvollenLeitung ( !) des Sokrates das Gespräch in
positiver Richtung bis zu dem Punkte angelangt , Avornach zur vollständigen Lösung der
schwebenden Frage nur noch das letzte Wort beizufügen wäre . Aber Euthyphron , ganz
verrannt in seine rein äußerliche Auffassung der Äoiör/; ; , vermag nicht dasselbe zu finden
(warum leitet ihn dann Sokrates nicht „tüchtig und einsichtsvoll“ Aveit.er ? ) , sondern be¬
zeichnet diese erst (p . 14 D ) ab airrjaEiu ? xat SiüaEun ; (vielleicht oo - ecuc !) Heck? und
kehrt schließlich (? ) , taub gegen alle Mahnungen ( !) des Führers , zu seiner ersten Definition
zurück xö ooiov sauv tö xoT; UeoT; ipiXov.“
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aber nicht erst in weit entlegenen die Ergänzung ihres eigenen Inhaltes zu

suchen haben . Das ist wohl richtig , dass , wenn Euthyphron jene Gedanken

ausgesprochen hätte (natürlich muss nach dem Gesagten zunächst nur an

den Inhalt und Sinn gedacht werden ) , doch sachlich eine große Kluft

zwischen ihm und Sokrates bestanden haben würde , da Sokrates von dem

Wesen der Götter anders dachte als Euthyphron . Es zeigt aber gerade

dieser Umstand , wie verkehrt die ganze Erörterung angelegt war , wenn sie

in dem angegebenen Sinn zum Abschluss gebracht , auf Dinge geführt hätte ,

deren Erfassung Euthyphron in seiner Beschränktheit nicht gewachsen ge¬

wesen wäre . Da ist die Frage am Platze , wozu dann das ganze Gerede

zwischen Sokrates und Euthyphron ? 1)

In der zweiten Auflage hat Wolilrab seine frühere Ansicht nicht un¬

bedeutend abgeändert , doch mit welchem Glück , soll das Nachstehende zu

zeigen versuchen .

„ Indes dürfte es nicht genügen , “ so lesen wir p . 7 f , „ eine apologetische

und polemische Tendenz im Euthyphron zu finden ; man wird anerkennen

müssen , dass in den in ihm enthaltenen Auseinandersetzungen das Ver¬

ständnis des Begriffes der wahren Frömmigkeit vollkommen erschlossen

wird . Der Weg wird dadurch angebahnt , dass im ersten Theile nach¬

gewiesen wird , was man unter Frömmigkeit nicht zu verstehen hat ( das

geschieht wohl am Schlüsse auch ) . Dieser Nachweis ist um so wichtiger ,

als die Erklärung : ,fromm ist das Gott Wohlgefällige 1, wie sie noch heute

für den ersten Anblick und die Auffassung der meisten sich empfiehlt , so

auch der allgemeinen Auffassung dieses Begriffes bei Platons Zeitgenossen

sicherlich entsprach . Das wird ebenso sehr durch ihren Inhalt , wie durch

die Persönlichkeit dessen wahrscheinlich , der sie vorgebracht hat . 2)

Aber bei dieser Abweisung der gewöhnlichen Ansicht von der Fröm¬

migkeit bleibt Platon nicht stehen . Er stellt zwar die correcte Definition

dieses Begriffes nicht selbst hin , aber er gibt doch einen sehr deutlichen

Fingerzeig , wie sie zu finden sei .

Im zweiten Theile nämlich bezeichnet Platon die Frömmigkeit als die

Art der Gerechtigkeit , die in unserem Verhältnisse zu den Göttern zur Dar¬

stellung komme . Der fromme Mensch macht sich zum Organ der Gottheit .

Es fragt sich weiter , was durch dieses Dienstverhältnis der Menschen

gegenüber den Göttern erreicht werden soll . Darauf antwortet Euthyphron

ganz allgemein : iroXXä %ai v.aha ; viel Gutes ( 13 E ) . Das möchte Sokrates

gern näher bestimmt haben . Euthyphron thut das mit den Worten : tö8s

|ievTOt ooi dtftXtöi ; Xsfco , ozi läv piv TteyapioyÄva . . Ttq ’k'xlozrpai xolq ffecTic Xefstv ze

%ai irpatteiv sir / ö psvci ? ts %ai fföcov , TaöF sozl za . ooia , Kai awCet za zoiaüza zo6 <;

ts ISlou ? o’otoo ? Kai zct. koivo . twv tiöXscov za . 8 ’ ivavrfa twv ns ^ apiajisvoiv aasß ?j ,

a 87 ] Kcd avazpexsi aiza .vva . y.a). airciXXuaiv ( 14 B ) .

Sokrates tadelt diese Antwort nicht so sehr wegen ihres Inhaltes , als

wegen ihrer Form ; sie hätte wesentlich kürzer sein können : vj itoXo p/ r . 8iä

>) Der Ansicht Wohlrabs schließt sich Lechthaler p . 14 ziemlich treu an .

2) Inwiefern diese letztere Bemerkung eine Berechtigung hat , wird sich später zeigen .
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ßpor / uispwv , io EäfhStppov , sl sßoüXou , sks ? av to zstpaXatov wv rjpükwv . Eut .hy -phron hatte auch vorher in der Regel keine langen Erklärungen gegeben .
Hätte er strict nach der Frage und der Anleitung des Sokrates geantwortet ,
so konnte er kurz sagen : der Zweck der den Göttern geleisteten Dienste
sei '/) tmv ISnoTtöv za : xffi itöXswi; acoTYjpia , ebenso wie als Zweck der Thätig -
keit . des Feldherrn bezeichnet war tj ev Tip zoXep.ip vtzij , als Zweck der Tliälig -
keit der Landleute r\ ez tyj ? -r?jc xpvpq . So würde man etwa zu der Defi¬
nition gelangt sein : Die Frömmigkeit ist die Art der Gerechtigkeit , die
unsere Dienstleistungen gegen die Götter regelt zur Wohlfahrt und Erhaltung
der Einzelnen wie der Staaten . Diesen Zweck der frommen Handlungen
hatte Euthyphron ganz klar und unzweideutig in den Worten angegeben :
TaÖT 5 I on za oaia , zai auiCsi ta ToiaÖTa toö ? te IS ' ooc chzöus za : Ta zowä tow

tcoXs wv , Ta § ’ ivaVTia twv zsyapiap .svoiv aasßvj , a §Yj zai avaTpsitsi arcavTa za :

aitöXXaatv , und Sokrates hat in allem , was er noch gegen die lange Antwort
des Euthyphron vorbringt , diesem Theile derselben nicht widersprochen . “

In dieser Auseinandersetzung bedarf wohl manches einer Berichtigung .
Fürs erste können wir uns damit nicht einverstanden erklären , dass die
Worte des Euthyphron toSs — a7t6XXoaiv das allgemeine zoXXä zai zaXd
näher zu bestimmen berechnet seien , schon aus dem Grunde nicht , dass
Euthyphron die Frage des Sokrates einfach zurückweist . Kai oXfyov cot
zpÖTEpov ewiov , co ScözpaTS ? , oti zXetoVQC spyot) sativ azpißw ? naVTa taÖTa , o>?

p-attstv . Dass Euthyphron zu etwas Neuem abspringt , kann gar nicht
wegdisputiert werden . 1) Wohlrab hat den Fehler begangen , dass er auf den
Zusatz zai aco £ei . . . tcoXswv das Hauptgewicht legt , was offenbar dem Wort¬
laute des Textes widerstreitet . Es ist somit unrichtig , wenn weiter behauptet
wird , Euthyphron hätte , um den unbequemen Fragen des Sokrates endlich
zu entkommen und mit der Sache fertig zu werden , alles , was mit der
Frömmigkeit in Verbindung zu stehen schien , in seine Antwort mit auf¬
genommen und so Dinge vorgebracht , die zur vorgelegten Frage gar nicht

*) Denn abgesehen von der adversativen Anreihung des Satzes , in dem Wohlrab die
nähere Bestimmung des allgemein gehaltenen TtoXXa v.a\ y.aXa zu finden vermeint , sowie
von der Form der Erwiderung des Euthyphron , welche der von Sokrates gestellten Frage
gar nicht entspricht , erklärt Euthyphron mit gänzlicher Außerachtlassung der früher gege¬
benen Definition , auf deren Vervollständigung Sokrates hinarbeitet , für Frömmigkeit das
Verständnis , den Göttern in Wort und Tliat durch Gebete und Opfer Erfreuliches zu be¬
reiten (Iäv y.EyapispEVa xi? irciarqxai toi ? UeoT? Xeyeiv te y.a\ jtpäxxEiv Euyvdjj. EVo' s te » aiS ' iaiv ,
xaäx ’ eoti xa 03 ta ) . AVas sich weiter anschließt (v.a\ oiü£ei za xoiaüxa xou ? te iSiouc cuy.ous
xal xä xoivä xä>v jcoXecdv) , enthält nur eine Folge der Frömmigkeit und gehört nicht streng
zu ihrer Definition . Dass dies richtig ist , beweisen die Worte des Sokrates : zi Z-q ao Xe-(-e :s
tci ootov Etvai v.a : xvjv cLidxvjxa , o>>y \ £iu3tt )|j.y]V xtvä xoü IfuEtv te y.ai E'r / Eofta : ; und die Zu¬
stimmung des Euthyphron : ’' Eyu>yE, sowie die folgende Kritik der voll Euthyphron gegebenen
Erklärung , wo auf jenen Zusatz gar keine Rücksicht genommen wird , was unmöglich hätte
geschehen können , hätte der Verfasser — vorausgesetzt seine Ehrlichheit selbst einem
Euthyphron gegenüber — darin ein so wesentliches Merkmal der Frömmigkeit andeuten wollen .
Nach dem Gesagten will uns auch nicht einleuchten , dass die neue Auffassung AVohlrahs ,
wie er in der Vorrede behauptet , von der des Bonitz im AAresentlichen nicht abweiche . Uns
scheint eine solche Auffassung der Frömmigkeit , wie sie Wohlrab entwickelt , etwas gar zu
materialistisch zu seih , die sich mit dem Idealismus eines Platon nicht recht dürfte ver¬
einbaren lassen .



gehörten , oder da Eulhyphron auch der Opfer und Gebete Erwähnung

gethan hätte , die als Äußerungen der Frömmigkeit im gemeinen Leben

allerdings auch beachtenswert seien , so habe sich Sokrates genöthigt ge¬

sehen , auch darauf einzugehen . Aber in der neuen Definition des Euthy¬

phron — und dafür muss man doch seine Worte halten — sind die Opfer

und Gebete gerade die Hauptsache ( cf . p . 18 , 1 ) . Wir können daher nach

dem Dargelegten durchaus nicht mit Wohlrab darin übereinstimmen , dass

in den Worten des Euthyphron y.oX at &Cei — itoAswv die Antwort auf die

Frage des Sokrates gegeben sei . Hätte dieses letztere seine Richtigkeit ,

welche Berechtigung hätte dann die Behauptung Wohlrabs , Sokrates tadle

den Euthyphron , dass er einen correcten Abschluss der angefangenen Defi¬

nition vereitelt habe ? Er hätte ja „ ganz klar und unzweideutig“ alles

gesagt , was von ihm gefordert wurde ! Wie kann ihm dann Sokrates noch
„ mit Recht Mangel an gutem Willen“ vorwerfen ? An gutem Willen hat es

dem Euthyphron wahrlich nicht gefehlt ( abgesehen davon , dass in den

Worten a.'k 'kd . yäp 06 npöttup -o ? jjls ei 8i8 <x£ai • orp .oc st eine Ironie liegt , von

welcher ja der ganze Dialog geradezu strotzt ) . Darnach mag man Wohl¬

rabs Behauptung in der Vorrede beurtheilen , dass sich seine Auffassung

aus dem Dialog selbst auf das ungezwungenste zu ergeben scheine .

Man mag aber die Sache nehmen , wie man will , immer bleibt das

Benehmen des Sokrates an und für sich , sowie dem Euthyphron gegenüber

seiner unwürdig , ja unbegreiflich . Hätte nach der Annahme Wohlrabs

Euthyphron die Frage des Sokrates nach dem Zwecke der frommen Hand¬

lungen , wenn auch in etwas längerer Form , aber doch ganz klar beant¬

wortet , 1) so dass dadurch das Verständnis des Begriffes der wahren Fröm¬

migkeit vollständig erschlossen und die vollständige Definition erreicht

worden wäre , so hätte der Vorwurf des Sokrates sannnt der Ironie , dass

es nämlich dem Euthyphron an gutem Willen fehle , und dass er die ange¬

fangene Definition nicht zu Ende geführt habe , keinen vernünftigen Sinn .

Was wollte dann eigentlich Sokrates von Euthyphron , wenn dieser seine

Aufgabe gelöst hat ? Welchen Sinn haben dann die folgenden Auseinander¬

setzungen und gar der Schluss des Ganzen ? Oder war es dem Sokrates

nur darum zu thun , den Euthyphron zu chicanieren , ihn bloßzustellen

und lächerlich zu machen ? Dann hätte es wahrlich selbst ein Euthyphron

nicht verdient , wenn er früher so brav und artig geantwortet hätte ! Es

kann demnach in jenen Auseindersetzungen unmöglich der Begriff der
Frö mm igkeit erschlossen sei . Doch auch bei der Annahme , dass dort die

fragliche Definition nicht vollständig gegeben sei , haben die Worte des

Sokrates keinen rechten Sinn ( cf . p . 16 ) . Kurz der Leser -weiß ebensowenig ,

wie unser Sokrates und Euthyphron , was er mit der Frömmigkeit anfangen

soll , und das ganze Gerede ist und bleibt ein Räthsel , und dieses würde

' ) Wenn Wohlrab meint , dass Sokrates die Antwort des Euthyphron nicht so sehr (? )
wegen ihres Inhaltes als wegen ihrer Form tadle , sie hätte wesentlich kürzer sein können ;
so können wir ihm nur in Betreff der ersten Worte des Sokrates recht geben , die sich
ganz wohl auf die Form der Antwort des Euthyphron beziehen lassen , wozu jedoch das
Weitere ak \ a ydp . durchaus nicht passen will , das unbedingt auf das
Mangelhafte des Inhalts hinweisl , und so kommt man aus den Schwierigkeitennicht heraus .

2 *
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auch dadurch nicht , gelöst , wenn man mit Munk den Euthyphron viel später
ansetzte , als es sonst geschieht ( cf. p . 9 , 1 ) .

II . Die Ideenlehre im Euthyphron .
Wenn auch nach dem Gesagten die ganze Unterredung resultatlos

gehliehen ist , so ist der Gegenstand , die Untersuchung des Begriffes der
Frömmigkeit , Platons keineswegs unwürdig ; ebenso lässt die Behandlung
die dialektische Kunst und den Geist Platons nicht so ganz und gar ver¬
missen , dass das Schriftchen nothwendigerweise unplatonisch sein müsste . 1)
Aber erheblichere Bedenken entstehen bei der , wie Uebenveg richtig be¬
merkt , wenig dialektischen Art , wie die Ideenlehre gleich von vornherein
(5 D ) eingeführt wird . 2***6 ) Sokrates fragt den Euthyphron nach dem Begriff

>) Etwas zu hart und nicht ganz berechtigt scheint uns das Urtheil Schaarschmidts
p . 392 . „Der historische Sokrates mochte wohl behufs der Exetasis von Schülern oder
Sophisten Unterredungen rein negativen Inhalts hie und de. führen , wenn auch mit einer
ganz andern Schärfe der Dialektik als hier im Dialog geschieht , aber für ein philosophisches
Drama wäre dies kein zureichendes Motiv gewesen .“

2) Um sich aus der Verlegenheit , die dieser Übelstand auch noch in einer andern
Beziehung den Anhängern und Verfechtern der Echtheit des Dialogs bereitet , zu helfen ,
sucht man das Vorhandensein der Ideenlehre im Euthyphron einfach zu leugnen oder
hinwegzuinterpretieren . So meint Zeller p . 447 , im Euthyphron fehle noch jede Spur jener
Lehre , welche den Grundunterschied zwischen der platonischen und sokratischen Begriffs -
Philosophie bilde , der Lehre vom selbständigen Dasein der Ideen außer und über der
Erscheinung , und in einer Anmerkung p . 448 fügt er hinzu : „Denn dass Sokrates im Euthy¬
phron 5 D , 6 D , nicht bloß einzelnes Frommes zu hören verlangt , dXX’ Ixsivo aöxci ab eIoo $,
u> itdvTa toi <5aia bald iaaiv , dass er ei klärt : ptä ISeoc ad xe avcixta avo'ota slvai xa : ad bairj.
oota dürfte nicht zu viel beweisen (also etwas doch !) Auf die Feststellung der allgemeinen
Begriffe hatte ja schon Sokrates gedrungen , die abgesonderte Existenz der Gattungen aber
ist im Euthyphron noch nciht angedeutet . Auch aus dem Namen eISo? oder 18sa kann man
nichts schließen ; so gut die allgemeinen Begriffe bei Xenophon ftv -q genannt werden , kann
sie Platon noch im sokratischen Sinne mit elSo ? oder tbia. bezeichnen , was zunächst eben
nur Art oder Form bedeutet . Platon steht hier zwar an der Schwelle der sokratischen
Begriffslehre , aber er hat sie noch nicht überschritten .“ Inwieweit Zellers Ansicht richtig
ist , will ich hier nicht erörtern , verweise nur auf meine Abhandlung „Zu Platons Ideen¬
lehre , “ Nikolsburg , 1881 , hebe aber noch einmal nachdrücklichst hervor , dass , wenn p . 6 E
Euthyphron dem Sokrates auseinandersetzen soll aöiYjv rrp ioeav , x(? iroxe iaxtv , Iva ec?
exeivvjv diToßXEitcuv xac / pd >|XEVo? aix -jj napaSEiyjiaxi x . x. X. (cf . auch 11 A ) , ohne Voreinge¬
nommenheit das Vorhandensein der Ideenlehre im Euthyphron nicht zu leugnen ist ; man
wird im Gegentheil unwillkürlich an Stellen erinnert , wie Tim . 28 A oxoo piv o3v av ä
OY]p.ioopYÖ? wpö ? To xax « xaoxa i '/ ov ßXeTtiov asl , xotouxtu xtv 't itpo ? ';(p(ü |j.EVo? napaoEiYiraxt x . x. X.
Rep . VII , 540 A . u . ä . Cf. auch Steinhart , Einl . p . 195 : „Es tritt hier zuerst bei
Platon die Bezeichnung der allgemeinen Begriffe als Ideen hervor , sowie wir auch hier
zuerst dem platonischen Satze begegnen , dass die Idee das Urbild der Erscheinung sei“ (in
Zeitschrift für Philos . und philos . Kritik , 1871 , p . 246 , versetzt Steinhart die Entstehung des
Euthyphron in eine Zeit , wo die Ideenlehre bereits sogar eine festere Gestaltung in Platons
Geist angenommen ). Ähnlich erklärt sich auch Susemihl p . 122 . „Der Euthyphron gewinnt
aus der gegenseitigen Beziehung der Begriffe selbst bereits deren Hypostasierung
zu Ideen ; der subjective Begriff Etäo? geht in die objective Grundgestalt ibia über (5 D t
6 D E ), “ und Wohlrab p . 11 : „Die Worte Etoo? und ISza begegnen uns in demselben (Euthy¬
phron ) einigemale und bezeichnen ein Einheitliches , welches das wahre Wesen aller er¬
scheinenden Dinge in sich lässt , das Urbild (itapdoEiYp-a ) für alles , was in dieser Welt in
die Erscheinung tritt . In diesen Bestimmungen sind in der That wesentliche Merkmale der
plalonischen Ideen enthalten , wenn sich auch aus dem Umstand , dass sie nur in Verbindung

*5 ;



der Frömmigkeit und Unfrömmigkeit und fährt fort : r\ oö raöxöv sotiv sv
'üäayj 7rpä£ei tö oaiov atkö a 'kfp xai tö ävöaiov aö toö |jäv oaiou 7ravcö <; svavt 'lov ,
atkö 6s aoTtj ) ojxotciv y.ai syov |jiav Tiva ISeav xata x 'rjv avoaiörq 'ca Ttäv , 3 ti 7tep
av piXX -fl avöaiov eivai ; — Ungeschickt ist schon der breit getretene Zusatz des
avöatov im Verhältnis zu clem oaiov , als ob jenes und nicht dieses die Haupt¬
sache wäre . Unplatonisch ist das Attribut syov uiav xivä ISeav , welches dem
oaiov und avöaiov beigelegt wird , 1) das doch vielmehr selbst eine Idee ist , 2)

mit einer zu suchenden Definition vorgebracht werden , bezweifeln lässt , ob ihnen das
wesentlichste Merkmal , das selbständige Sein beigelegt sei . Man wird also auch hiernach
anzunehmen haben , dass Platon , als er den Euthyphron schrieb , dem Sokrates gegenüber
schon zu größerer Selbständigkeit vorgedrungen war .“ Auch Collmann p . 16 , 3 glaubt
hier die erste Andeutung zu der später weiter entwickelten Ideenlehre zu finden . Cf. auch
Ribbing , genet, Entwicklnng II , 107 Anin . Eigenthümlich , ja geradezu absurd ist , was
Lechthaler p . 22 einwendet und gegen die Annahme , dass im Euthyphron die Ideenlehre
enthalten sei , vorbringt , das als Guriosität hier seinen Platz finden mag . „Dagegen ist ,“
so schreibt er , „im allgemeinen einzuwenden , dass es hier noch keineswegs auf die
schon entwickelte oder auch nur in der Entwicklung begriffene Ideenlehrc an¬
kommt . Es ist demzufolge eine Abweichung im Gebrauche der termini umsoweniger hin¬
reichend . den Verdacht einer Nachahmung zu erwecken (? ), als Platon selbst in seinen
späteren Schriften , die ganz auf dem Boden der Ideenlehre stehen , in dieser Hinsicht keine
strenge Consequenz beobachtet hat : eine Beziehung auf spätere Äußerungen erscheint
aber als ungerechtfertigt , weil unser Dialog nur die ersten Andeutungen darüber enthält .( !) .
Hier zum erstenmale begegnen wir der Bezeichnung der allgemeinen Begriffe als Ideen ,
sowie Platon auch hier zuerst die Idee als Urbild (noipdoeiY |J.a — bei Lechtaler 7capa8elYp .a
so auch p . 21 ) der Erscheinung hinstellt . (Wie reimt sich das mit dem Früheren ?) Sokrates
bedient sich dabei der Begriffe sISo ; und iüea einfach (?) hiezu , um den gedankenarmen
Euthyphron auf den Fehler in seiner Definition aufmerksam zu machen und
ihm zu zeigen , worauf er bei der nächsten Erklärung Rücksicht zu nehmen habe . (Wo
hatte schon Euthyphron in seiner Definition den Fehler gemacht ? Er hatte ja vor der
Einführung der Bezeichnung iäea p . 5 D überhaupt noch gar nicht definiert . Doch hören wir
weiter !) Sowohl für das ooiov als für das avooiov muss es ein solches eöos , eine iäsa geben ) !),
an denen man ihr Wesen zu erkennen vermag . Das Unfromme muss gewissermaßen , weil
es unfromm ist , wofern es ein solches ist , nur eine Gestalt haben , und auf diese Gestalt ,
an der es zu erkennen sei , will Sokrates hinweisen , wenn ei p . 6 E sagt etg exsi'vyjv axofiksKiuv
v.a\ ypolpevoc aüx -j napaSsiYpciTi v.. t . Dem Standpunkte des beschränkten Unterredners
sich anbequemend ( !), musste er jeder falschen Auffassung möglichst vorzubeugen suchen
(cf . das Frühere ) ; eioos und i3ea sind hier gleichbedeutend , wie aus der ganzen Stelle
erhellt .“ Das ganze ist ein höchst unkritisches Congregat von verschiedenen Ansichten , die
jedoch , wie jedermann gleich sehen muss , nicht unbedeutend abweichen (cf . z . B . Steinhart
195 f., Zeller 1. c ., Wohlrab und Bönitz p . 227 . Bei Wohlrab beruft sich Lechthaler auf
seine Bemerkung p . 22 ; seine Einleitung hätte ihn eines Bessern belehren können ). Auf
die Widerlegung des Einzelnen brauchen wir nicht einzugehen ; solche Dinge richten sich
selbst . — Wenn Bonitz p . 226 meint , dass von der Ideenlehre in dem specifisch - plato¬
nischen Sinn hier nicht die Rede sei , so hat er ohne Absicht so ziemlich das Richtige ge¬
troffen ; es ist eben von Ideen die Rede , aber nicht in dem specifisch -platonischen Sinn .

*) Eigentlich gehört es nur zu ävootov , wie man aus dem folgenden xoixä x-ijv
ävoGiclTVjxa ersieht ; doch wir wollen die Ungeschicklichkeit der Darstellung nicht weiter
urgieren und es im Sinne des Schreibers — denn dass es seine Absicht war , ziehen wir
nicht in Zweifel — auch auf das ooiov beziehen .

2) Wenn auch Ueberweg das adxo falsch auf ooiov bezogen hat , was Bonitz p . 227
hervorhebt (es sei nicht gemeint xd ooiov adxd , sondern aoxo adxw xaixdv , wie hernach
wno oiöxü) opotov ) , so wird die Sache nicht im mindesten alteriert ; der Sinn bleibt sich gleich :
das ooiov und üvo'oiov ist eben als Idee beschrieben .
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während das s / ew nach platonischem Gebrauch eher für eine einzelne

Handlung passen würde , etwa im Sinne des sonst üblichen [lexh / ßw , notvwvsiv ; ' )

denn das Sichselbstgleiche des oomv ( raoT &v aoto aikw ) und des avöaiov

( aikö aoTq ) S [ioiov ) , das hier von den einzelnen frommen und unfrommen

Handlungen unterschieden wird , 2) ist doch gewiss die über allem einzelnen

Frommen stehende Totalität des Begriffes , die Idee der Frömmigkeit und

Unfrömmigkeit . Und was soll , abgesehen von dem unbeholfen nachhin¬

kenden roäv sammt seinem Zusatz , jenes v.c/xb rfjv avoaurnjira , das so ge¬

schraubt und gezwungen ist , dass es einem Platon nicht ähnlich sieht ? 3) Wenn

•) Daran hat sich schon Ueberweg p . 251 gestoßen , der auch das Prädicat Syov ioeav ,
auf das ogiov (und ävooiov ) bezogen , nicht, in Ordnung fand , was ihm aber von Bonitz
p . 227 einen herben , doch wie uns scheint , ganz ungerechtfertigten Tadel zugezogen hat ,
der es unbegreiflich findet , dass ein solcher Kenner des Platon sicli nicht daran erinnerte ,
dass mit fast denselben Worten im Menon (p . 72 C) der einheitliche Begriff der Tugend
lieschrieben ist : ooxm y.ai - so ': tüiv äpsTÜiv xav ei iroXXai xa'i Ttavtooayai eiaiv , sv yi ti
eI3o ; Taoxöv ayaaai zyo oai , St’ 8 siatv apera :’. Bonitz ist hier einfach der Plural äpexai ent¬
gangen . Wenn die Tugenden auch zahlreich und mannigfaltig sind , so liegt ihnen doch
allen ein einheitliches eioo ? zu Grunde , was ganz in der Ordnung ist . Aber im Euthyphron
sind an der fraglichen Stelle unter ootov und avdoiov nicht die einzelnen frommen und
unfrommen Handlungen zu verstehen (die sind in 3v irao -j; Ttpa ^si angedeutet ), sondern das
ooiov und avooiov , wie es hier bestimmt werden soll , ist gerade das , was jenen einzelnen
Fällen , wie Bonitz merkwürdigerweise p . 226 selbst richtig interpretiert und p . 227 wieder¬
holt hat , als Allgemeinbegriff gemeinsam , also ihre Idee ist,. Das ooiov an unserer Stelle
entspricht eben dem släoc im Menon , aber nicht den äpeto.t. Das hätte also Bonitz besser
unterlassen sollen . Die zweite Stelle aus Politikos (262 B ), auf die sich Bonitz noch beruft ,
würde , selbst wenn jener Dialog echt wäre , nichts beweisen . Dagegen stimmen wir Bonitz
vollkommen bei , dass Ueberweg sich mit Unrecht darüber verwundert , dass auf avooiov
dieselbe Forderung des piav e/ eiv tSsav ausgedehnt sei ; denn die Einheitlichkeit des gemein¬
samen Begriffes von avooiov lasse sich doch nicht in Abrede stellen , und nur von dieser
sei hier die Rede . Man könne wohl ein Recht haben , in der Annahme einer 13ko. toö
ävooioo im Sinne der Realität des Begriffes , also der Idee im platonischen Sinne , mit Aristo -
Leles einen innern Widerspruch der Ideenlehre zu finden ; aber für unplatonisch dürfe man
diese Annahme nicht ausgeben , solange sich Stellen nicht beseitigen lassen wie Rep . V ,
-1-7 (5 A , wo von aSixov und xaxov ebenso gut wie von 3(xaiov und ayatldv eine Idee gesetzt
werde , und andere längst schon gesammelte Stellen des gleichen Sinnes .

2) Schaarschmidt p . 394 hat daher' Unrecht , wenn er behauptet , dass dort gesagt
werde , das einzelne Gerechte (soll jedenfalls heißen „Fromme“ ) und das einzelne Unge¬
rechte habe eine Idee und das avooiov empfange das Prädicat aorö aü tü> opoiov , was viel¬
mehr und eigentlich der Idee , nicht, dem einzelnen Dinge zukomme (was übrigens schon
Steinhart. „Platonisches“ p . 246 berührt hat ). Denn bei der Frage nach dem Wesen des
EÖaeße ? xai doeße ? hebt Sokrates (5 D ) ausdrücklich hervor , Euthyphron solle nicht einen
einzelnen Fall , sondern den allgemeinen Begriff angeben . Sokrates will das ictinov ev ndo -fl
7tpd£ei to ooiov auto airrtp y.al to avooiov erfahren . Es ist also der Vorwurf Schaarschmidts
unbegründet , dass jenes ein so unplatonischer Ausdruck sei , dass er nicht nur als solcher
Anstoß gebe , sondern auch den Schreiber dem Verdacht aussetze , er habe die Idee des
ooiov nur als einen abstracten Begriff , nicht als eine für sich bestehende Wesenheit ange¬sehen .

3) Bonitz (p . 227 ) findet dagegen den Ausdruck eyov piav tiva i3sav xaxa rfjv avoaio -
TvjTa Ttäv ganz treffend gewählt : in seinem gesammten Umfang (näv ) habe es , insofern
es avooiov ist , eine einheitliche gemeinsame Gestalt , piav tiva iosav , einen einheitlichen
Charakter . Wir wollen hier dem individuellen ästhetischen Geschmack nicht vorgreifen ;
uns aber will er sowohl mit Rücksicht auf das avooiov , als auch auf das Vorangehende
nicht gefallen , abgesehen von der Unrichtigkeit der Interpretation des jtäv , das wegen des
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inan alle diese Eigenlhümlichkeifen ohne Vorurlheil liest , kann man sich
nickt dem Eindruck entziehen , dass der Verfasser zwei Standpunkte -mit
einander vermengt , das oai &v und avöaiov bald als einen rein logischen Be¬
griff, bald als für sich bestehende Wesenheit fasst , was gewiss nicht für
ein besonderes Verständnis der platonischen Lehre zeugt . Man vergleiche
nur 6 E , wo es heißt : raörrjv toivov jj.s aor /jv 8C8a£ov rfjv ISsav , xiq noxe sativ
und gleich darauf st ? exstvrjv aicoßXemwv xai )( pa)jj,svo ? aorfl 7rapa8eCY [j.<m . Alle
diese Eigenthümlichkeiten erregen den Verdacht , dass sie nichts anderes
sind als Reminiscenzen eines unselbständigen Kopfes , der ein'e fremde
Weisheit ohne rechtes Verständnis benützt und seine Gelehrsamkeit auch
recht schlecht angebracht hat .

III . Scenerie des Dialogs .
Geradeso wie die Einführung und Anwendung der Ideenlehre von der

Unselbständigkeit des Verfassers ein Zeugnis ablegt , so auch die Scenerie
und äußere Einkleidung des Themas . So zunächst in Betreff des Ortes und
der Zeit des Gespräches . Der Theaitetos schließt mit den Worten : vöv piv
ouv aTcävcKjtsov jxoi exq rrjv toö ßaaiXso )? axoc/M eitl -rfjv MeXfjWj YpatpYjV , vjv jis
fsypamai . Platon will hiemit bei seinen Lesern die Vorstellung erwecken ,
das Gespräch sei zu der Zeit gehalten , in welcher der Hauptankläger Me -
letos den verhängnisvollen Process einleitete . Am Schluss des Theaitetos
verlässt also Sokrates seine Mitunterredner und begibt sich nach der Königs¬
halle , dem Amtslocal des zweiten Archon ; zu Anfang des Euthyphron .
finden wir ihn schon vor derselben , wo er mit Euthyphron zusammentriffl .
„ Sieht es nicht so ganz aus , muss man da wohl fragen , 1) als ob ein oder
ein paar Nachahmer , die am Schluss des Theaitet hingeworfene Äußerung
des Sokrates „nun gehe ich zur Königshalle“ benützt hätten , um auf plumpe
Manier sich dadurch eine Scenerie für ihre Producte im Anschluss an Pla¬
tons schönes und tiefsinniges Werk zu schaffen ? Nachdem Platon an dessen
Schluss die Königshalle erwähnt hat , muss dieselbe Königshalle im Euthy¬
phron den Anfang machen , und an demselben Tag , wo dieser spielt , muss
Sokrates auch noch den Kratylus - Dialog halten , tags darauf den Sophistes
und Politikus , vielleicht auch den „ leider verloren gegangenen“ Philosophen
durchsprechen . Man wird gestehen , dass , wenn im Theaitet mit der Vor¬
ladung des Sokrates in die Königshalle auch nur eine vorläufige behufs
der sogenannten Jtp6 <pd7]an; gemeint ist , auf welche die Verhaftung des
greisen Philosophen noch nicht erfolgte , dennoch diese Art der Zusammen¬
häufung der Scenen von fünf oder sechs zum Theil so umfänglichen und

nachfolgenden allgemein gehaltenen Relativsatzes o ti itep dv piXX-j; ötvo’oiov ssivat doch nicht
die Bedeutung haben kann „in seinem gesammten Umfang . “ Das itäv , nebenbei gesagt ,
womit der folgende Satz eng zu verbinden ist , kann nichts anderes bedeuten als „und
zwar alles , was immer als Frömmigkeit gelten soll .“ Es würde dann für das ävooiov quasi
ein , wenn auch plump angefügtes Correlat bilden zu dem obigen 7tda -ß irpd ^et für das
oaiov (wir sagten „plump ,“ eigentlich soll es heißen „unrichtig“ ; denn durch den Relativ¬
satz sind dann doch die einzelnen , als fromm geltenden Handlungen bezeichnet , was zu
dem avooiov emo aimp opoiöv durchaus nicht passt ) .

>) Wir stimmen hier mit Schaarschmidt im allgemeinen überein und eignen uns des¬
halb seine bezeichnenden Worte p . 24S f. an .
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wenn auch in Beziehung zu einander stehenden , doch nicht zu einer hohem
Einheit verbundenen Dialoge auf den Zeitraum zweier auf einander folgender
und noch dazu durch eine Gerichtsverhandlung in Anspruch genommener
Tage etwas sehr Gesuchtes und Künstliches hat , welches einem auch in
der Wahl der Scenen und Situationen so genialen Autor wie Platon nicht
ähnlich sieht . “ Es sind dies wohl Äußerlichkeiten , denen gerade kein so
entscheidendes Gewicht beigelegt werden darf , aber zu Gunsten des Ver¬
fassers oder der Verfasser sprechen sie geAviss nicht .

Ungeschickt ist auch die Art der Einleitung und Anlage des Dialogs
selbst . 1) „ Euthypliron ist im Begriffe (Schaarschmidt p . 393 ) , Avie Avir gleich
zu Anfang des Dialogs erfahren , aus religiöser Verkehrtheit gegen seinen
Vater einen Criminalprocess anzustrengen . Sokrates tadelt dieses Beginnen
z.Avar auf das stärkste , jedoch außer Stande , ihn davon abzubringen , lässt
er sich mit ihm nunmehr auf lange Erörterungen über das ootov und avöatov
ein und versäumt dabei ganz die Hauptsache , die Avahrlich nicht fern¬
liegenden Argumente zur Geltung zu bringen , wodurch Euthypliron eines
Bessern hätte belehrt und von seinem monströsen Vorhaben abgebracht
AVer den müssen . 2) EntAveder also hat der Verfasser , Avenn es ihm auf die

') Eutliyphron stellt sich ganz verwundert , dass Sokrates seine Unterhaltungen im
Lykeion verlassen und vor einem Gerichtsgebäude zu sehen sei , und vermuthet , Sokrates
habe es am Ende mit dem Gericht zu thun , als ob dieser nirgends anders als im Lykeion
seine Zeit zugebracht hätte oder hätte zubringen dürfen uud nie in eine andere Gegend
gekommen wäre , und als ob jeder , der vor die Gerichtshalle kam , in einen Process hätte
verwickelt sein müssen . Dies letztere könnte noch seine Erklärung finden , das erstere
bleibt immerhin ungeschickt ; dabei wollen wir noch absehen von der unbeholfenen Art ,
wie Euthypliron vorbringt , er habe es vor Gericht zu thun : er fällt geradezu mit der Thür
ins Haus .

2) Gegen diesen wohlberechtigten Einwand Schaarschmidts sucht Lechthaler p . 21
geltend zu machen , Sokrates habe nicht in directer AVeise dem Euthypliron das Unrecht ,
welches dieser gegen seinen Vater begehen Avollte , darthun können und ihn von seinem
Vorhaben abzubringen suchen ; denn das würde einem Euthypliron gegenüber ein schweres
Stück Arbeit gewesen und hätte zu Aveit von der Sache (?) abführen müssen ; das Interesse
des Gegenstandes habe vielmehr erfordert , durch die Entwicklung und Darlegung des
Wesens der währen Frömmigkeit indirect seine irrigen Ansichten über das Fromme und
Unfromme zu Aviderlegen . Deswegen gehe er hier (p . 6 E f.) in gleicher Weise ivieder darauf
aus , den Begriff des ootov aufsuchen zu lassen und Aveise auf den rechten Pfad , indem er
den Blick des Unterredners von den einzelnen Erscheinungen , von der Mannigfaltigkeitab -
und auf das eTSo? oder die iSea hinlenke , Avodurch allein das Wesen der Einzelheiten und
das Urbild (itapriBeiYpa) für alles Fromme fixiert Averden könne . Mit Unrecht habe man
daher dem Sokrates des Dialogs Euthypliron vorgeivorfen , er verstehe es nicht , den Unter¬
redner auf die richtige Bahn zu bringen ; der Sokrates des Euthypliron verfahre vielmehr
im allgemeinen ganz so , wie jener der übrigen platonischen Gespräche . — Es mag sein ,
dass es einem Euthypliron gegenüber ein schweres Stück Arbeit geivesen Aväre , ihm direct
das Unrecht nachzmveisen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen . Wenn es aber
direct nicht recht angieng , dann glauben wir , dass es bei der Beschränktheitdes Euthypliron
auf indirecte Weise noch Aveniger möglich war ; am Avenigsten aber hätte es eine dialek¬
tische Erörterung des Begriffes der Frömmigkeit auf Grund der Ideenlehre vermocht und
das noch auf eine Weise , Avie sie uns im Euthypliron vorliegt . Kurz , das steht unumstößlich ,
dass die ganze Sache nicht geschickt angelegt ist . Es macht aber , nebenbei bemerkt , der
Dialog durchaus nicht den Eindruck , als ob es dem Sokrates darum zu thun geivesen wäre ,
den Euthypliron zu bekehren , sondern der Verfasser Avollte doch zunächst einen Dialog
schreiben und darin nach Platons Weise den Begriff der Frömmigkeit entwickeln , avozu die



Verhandlung über das ö' aiov ankam , einen schlechten Anknüpfungspunkt mit

jener über den Mord und dessen beabsichtigte Sühnung von Euthyphron

vorgetragenen Geschichte gewählt , oder er hat es , wenn er das Unrecht

naclrweisen wollte , welches ein seinen Vater auf den Tod anklagender Sohn

begeht , dies zu thun ganz und gar nicht verstanden . So ist auch ein Miss¬

verhältnis zwischen dem anfänglich aufgestellten Motiv (4 B - D ) und der

nachfolgenden Ausführung . “ — Und nun erwäge man noch die Gezwungen¬

heit in der innern Motivierung des Dialogs , 1) die abermals von Schaar¬

schmidt (p . 395 ) so treffend bezeichnet wurde , dass wir seine eigenen

Worte hersetzen : „ Um ferner den gegen Sokrates erhobenen Anklagepunkt der

aaeßeia mit der vermeintlichen Forderung der Gerechtigkeit an den Euthy¬

phron Klage zu erheben , zusammenzubringen , wird als mezzo termino der

Begriff des oatov und avöaiov hervorgezogen , der streng genommen , auf

beide Fälle nicht passt . Bezieht doch Euthyphron am Schlüsse seiner

Erzählung (4 D , E ) das avöaiov nur sehr gezwungen von der Verletzung der

Kindespflicht auf die Götter zurück , indem er sagt : afavawceT — avoaiov .

Nachdem also Impietät gegen den Vater mit der Pflichtverletzung gegen

die Götter , was beides im griechischen Worte avöaiov liegen kann , ver¬

tauscht 2) worden ist , kann nun Sokrates , was sofort geschieht , die Er -

Avähnung seines eigenen Processes mit der ironischen Bemerkung anknüpfen ,

er möge wohl von der Weisheit des Euthyphron über das oaiov und avöaiov

fingierten Absonderlichkeitenund die einstige Lage des Sokrates den äußern Anknüpfungs¬
punkt bieten mussten . Wie es ihm aber gelungen , wird das Spätere noch weiter zeigen .

' ) Cf. dagegen Wohlrab p . 2 . . Euthyphron seinerseits ist zur Königshalle gegangen ,
um eine Anklage gegen seinen eigenen Vater wegen fahrlässiger Tödtung eines Tagelöhners
zu erheben . Sokrates fürchtet , er möge damit eine unfromme Handlung begehen . So wird
durch das Vorhaben des Euthyphron , wie durch die Anklage des Sokrates , die auf Gott¬
losigkeit lautet , die Frage nahe (?) gelegt : was ist denn eigentlich fromm ? “

2) Diesen Vorwurf Schaarsclntiidtswegen „angeblicher“ Vertauschung der Bedeutung
des Wortes ävooiov , als ob Platon seinen Sokrates gleichsam durch eine listige Verdrehung
der Begriffe sich die Brücke zum eigentlichen Thema , zum Übergang auf seinen Proc 'ess ,
schlagen ließe (wo sagt das Schaarschmidt ? Oder soll etwa der Process des Sokrates das
eigentliche Thema des Gespräches bilden ? ), findet Lecbthaler p . 14 f. ungerechtfertigt . Es
mag sein , dass sich hier Schaarschmidt etwas ungenau ausgedrückt hat , aber thatsächlich
Bleibt sich die Sache ganz gleich . Wenn Lechthaler meint , dass die Annahme des mezzo
termino , der erst zur Sache führen müsste , eines jeden Grundes entbehre , wenn man
beachte , dass Sokrates von dem allgemeinen Begriffe tüv d-eüuv ausgehe , dessen genaue
Kenntnis er ironisch dem Euthyphron zuschreibe , so hat er unbedachterweise einen Fehler
begangen , den er an Schaarschmidt rügen zu können vermeint , nur mit dem Unterschied ,
dass Schaarschmidt das Richtige gesehen . Denn gesetzt auch , dass „in den Begriff der fl’eTa
alles hineinfalle , sowohl die dem Sokrates zur Last gelegte Impietät gegen die Götter , als
auch die des Euthyphron gegen seinen Vater , “ so wäre dann eben jenes fl-eTa der Mittel¬
begriff für die beiden früheren . Mag immerhin von dem Begriff täv ftetiuv als dem allge¬
meinen ausgegangen werden , Schaarschmidt behält trotzdem Recht ; denn Impietät gegen
die Eltern und gegen die Götter ist doch zunächst dem „künstlichen“ Mittelbegriff avoaiov
untergeordnet , und wenn diese auch in dem allgemeinen Begriffe ™v d-siiuv enthalten sind ,
so lenken sie doch nicht „geradenwegs auf den Gegenstand des Gespräches hin . “ Demnach
ist das Urtheil Lechthalers etwas übereilt , wenn er sagt : „Es lässt sich somit in Hinsicht
auf die Einkleidung des Ganzen nichts Gesuchtes entdecken , vielmehr muss man sagen ,
dass Platon in der ungezwungensten und natürlichsten ( !) Weise seinen Sokrates zur Unter¬
redung über die oaionjs zu führen gewusst habe .“



lur scino Verlheidignng Nulzen ziehen , und nun entwickelt, sich die Unter¬
redung über diesen Gegenstand , deren Resultatlosigkeit , ja man kann sagen ,
InhalLlosigkcit den verschiedensten Interpretationen freie Bahn verschaffte . “

IV . Äußere Scenerie und Charakteristik .
Auch die Dürftigkeit in der äußern Scenerie und der Charakteristik

der handelnden Personen zeigt die geistige Armut , ja Unfähigkeit des Ver¬
fassers . 1) Außer den beiden Figuren des Sokrates und Euthyphron erfahren
wir nichts von andern Personen , die etwa dem Gespräch beigewohnt hätten .
Denn dass jene während der ganzen , wenn auch nicht gerade langen Unter¬
redung so ganz allein geblieben wären , lässt sich nach dem Ort , wo das
Gespräch spielt , wie bei dem Charakter des athenischen Volkes und dem
Umstand , dass Sokrates als stadtbekannte Persönlichkeit durch den im
Dialoge selbst angedeuteten Criminalprocess an Interesse hatte noch gewinnen
müssen , nicht annehmen . Dann hätte es aber der Verfasser doch irgend¬
wie auch andeuten sollen und das umsomehr , wenn man in Euthyphron
etwa den Repräsentanten des athenischen Volkes erblicken soll , das den
Sokrates der Gottlosigkeit anklagte und selbst nicht wusste , was Frömmig¬
keit sei .

Und nun sehe man sich die beiden Figuren selbst an , deren Charakter
theils der Geschichte . widerspricht , theils an innerer Unwahrscheinlichkeit
leidet ! Der Dialog verstößt , wie schon Schaarschmidt p . 393 betont hat ,
gegen den aus Xenophon und Platon so wohl bekannten Charakterzug des
Sokrates , seinen Freunden mittelst der Theorie praktisch beizustehen ; statt
den Euthyphron eines Besseren zu belehren , zeigt er deutlich , dass es ihm
nur darum zu tliun sei , den Mann zu beschämen . 2)

In der Apologie und bei Xenophon begnügt sich Sokrates zu sagen ,
dass er ohne jeden Lohn unterrichte im Gegensätze zu den Sophisten , die
sich geradezu ungeheuere Summen zahlen ließen ; aber der Sokrates des
Eulhyphron fürchtet (3 D ) [Wj 6710 cpiXav &pcoTuac Sotuö autof ? o ti Ttsp l'yco
£zy.£yu [jivw ? Travel avSpl Xlyeiv , 06 p,övov avsu p.iaD-oö , a.XXä. y.al TrpoaTdtsic a.v
TjSscü ? , iL tI ? [iou s ^ sXot axooetv ( !) — Auf welcher Seite die Ungeschicklich¬
keit liegt , brauchen wir nicht weiter zu erörtern , fragen nur , woher Sokrates
dazu das Geld hätte hernehmen sollen , da er in der Apologie nur über eine
Mine verfügt ?

Wenn auch Sokrates seiner Anklage mit größerer Ruhe als andere
Sterbliche , ja mit Gleichgiltigkeit entgegensehen mochte , so klingt es doch
unwahrscheinlich , dass er so ganz seine Lage und die ihm drohende Gefahr
verkannt und den Inhalt der gegen ihn erhobenen Klage heiter scherzend

*) Gollmann (p . 9 ) findet im Anschluss an Steinhart , dass Eulhyphron dem Protagoras
und Gorgias der Zeit nach nicht gar fern zu liegen scheint , sowohl was die scharfe , lebens¬
frische Charakteristik , als auch , was die Scenerie betrifft , in welchen beiden Stücken Platon
als dichterischer Philosoph so stark sei . Das letzte ist wohl wahr ; ob es aber beim Euthy¬
phron zutrifft , soll das Nachfolgende zu zeigen versuchen . Lebensfrisch mögen wohl die
beiden Figuren sein , aber auch unnatürlich und unwahr .

2) Dies bestärkt uns trotz des Protestes von Bonitz p . 220 , r immer mehr in der von
Schaarschmidt p . 392 geäußerten Ansicht , da ?s es dem Schreiber nicht um eine sachliche
Kritik , sondern rein um die Person efes Euthyphron zu thun war .



erzählt und sich so darüber förmlich lustig gemacht hätte . Dass sich Sokrates

selbst keiner Täuschung hingab über die Gefahr , die ihm drohte , darüber

vergleiche man nur die Berichte des Xenophon und die Äußerungen in

der Apologie (bei Zeller p . 161 gesammelt ) .

Sokrates erscheint , wie Schaarschmidt 1. c . richtig bemerkt , unbegreif¬

lich und seiner ganz unwürdig , wenn er nicht nur den Ernst seiner eigenen

Situation , sondern auch die dem Euthyphron drohende Gefahr sittlicher

Verirrung vergessend , sich in spasshafter und ironischer Weise an dessen

Verlegenheit , über das oausv Rede zu stehen , weide . Das setze einen starken

Mangel sittlichen Taktes auch bei dem Verfasser voraus , dessen der Ver¬

fasser des so ernst und würdig gehaltenen Phaidon sich niemals schuldig

gemacht hätte . 1)

Und nun der „ fromme“ Euthyphron ! — Alles , was wir über diese ander¬

weitig nicht bekannte Persönlichkeit wissen , beschränkt sich auf den vor¬

liegenden Dialog und einige Äußerungen im Kratylos . 2) Nach diesen Mit¬

theilungen war er ein Wahrsager , dessen Prophezeiungen , die er öffentlich

in Volksversammlungen mit dem Tone eingebildeter Unfehlbarkeit zum Besten

gab , beim Publicum wenig Anklang fanden , ja allgemeine Heiterkeit erregten

und ihn selbst lächerlich machten ( 3 G ) . Dieser Mann gibt sich einerseits

den Anschein eines gelehrten Theologen , der in die entlegensten Theilc der

Mythologie eingeweiht sei , anderseits zeigt er sich wieder ungemein beschränkt

in seinen Gedanken und ganz unnatürlich in seinen Handlungen . Es gibt

wohl Söhne , welche ihre Väter aus den verschiedensten Motiven misshandeln ,

klagen , ja selbst tödten , aber Euthyphron ist ein wahres Monstrum gegen

sie .3) Man denke sich nur ! Euthyphrons Vater hatte auf Naxos während

der Feldarbeiten einen Taglöhner , der in Trunkenheit einen Kameraden

getödtet hatte , in Fesseln legen und in einen Graben werfen lassen . Wäh¬

rend er beim Exegeten in Athen um Bescheid für diesen Fall anfragt ,

kommt der Mörder durch Hunger und Kälte um . Euthyphron erhebt nun ,

„ um mit seiner Frömmigkeit vor aller Welt sich zu brüsten“ ( Steinhart 190 ) ,

die Anklage gegen seinen greisen Vater ! Ist das überhaupt Frömmigkeit ?

Welcher Athener bei gesundem Menschenverstand hätte darin Frömmigkeit

gesucht oder gefunden ? Euthyphron ist nicht einfach ein eingebildeter

Frömmling und hohler Fanatiker , der mit Erstickung der heiligsten und

natürlichsten Gefühle durch erkünstelte Reflexion gegen seinen eigenen

alten Vater eine lieblose Klage anbringt , sondern er ist ein verrückter

]) Lechthaler p . 24 findet die Wendung in der djtopia des Euthyphron sogar trefflich
gezeichnet und wundert sich darüber , wie diametral die Ansichten der gelehrten Herren
über einen und denselben Punkt auseinandergehen .

2) „Auch im Kratylos (396 ) rühmt sich Sokrates ironisch des belehrenden Umganges
mit Euthyphron . . . Er sagt , dass jener ihm in seinem Enthusiasmus nicht bloß die Ohren
mit göttlicher Weisheit erfüllt , sondern auch das Herz ergriffen habe . Ebendaselbst ist fast
sprichwörtlich von der Gottesbegeisterung , den raschen Rossen und der Muse des Euthy¬
phron die Rede (p . 399 , 407 , 409 , 428 ) .“ Steinhart , Einl . Anm . 11 .

3) Es mochte immerhin durch die Sophistik die Pietät gegen die Eltern manchen
Stoß erlitten haben , was zum Theil auch dem Sokrates zur Last gelegt wurde ; doch der
Beweggrund , der Euthyphron bestimmt , gegen seinen Vater klagend aufzutreten , stand
jedenfalls ganz und gar im Widerspruch mit dem damaligen Zeitgeiste .



Mensch , ein unnatürlicher Narr , wofür er auch nach seiner eigenen ehr¬
lichen Aussage allgemein gegolten (xara'feXwaw w ? p.atvofj,svoo 3 C , Sv Stuacov
au Soxw [raivsaftat 4 A ) . 12 ) Nur in dieser Beziehung könnte man seine Charak¬
teristik eine meisterhafte nennen , keineswegs aber in ihm „ ein treues Ab¬
bild eines überfrommen , fanatischen Mannes“ oder „ einen gebildeteren Ver -
theidiger der Yolksreligion , “ „ einen Rechtgläubigen vom reinsten Wasser“
erblicken . 3) Fürwahr , es kann keinen unglücklicheren Gedanken geben , als
einen so unnatürlichen Sonderling , der im Widerspruch mit aller Welt lebt
und darum allgemein für einen Narren gehalten wird , zum Repräsentanten
des athenischen Volkes zu stempeln und anzunehmen , dass Platon einen
solchen Missgriff gethan hätte . 3) Man denke sich diesen „ orthodoxen Theo¬
logen“ in seinem Verhältnis und Benehmen gegen Sokrates und man wird das
ausgesprochene Urtheil vollkommen bestätigt finden . Er , „ der fromme
Enthusiast und fanatische Vertreter der Partei der Rechtgläubigen , “ ist
durchaus ein aufrichtiger Freund und Anhänger des wegen Gottlosigkeit
angeklagten Sokrates 4) (warum , sieht man gar nicht ein ; denn für den

' ) Cf. dagegen , was Wgclewski p . 11 sagt : Sophistarum igitur artibus instructum et
rerum , quae ad cultum deorum pertinent , gnarum ac propter earum rerum peritiam magna
auctoritate florentem vulgoque acceptum fingit Euthyphronem Plato in hoe dialogo . Worauf
sich ein solches Urtheil gründet , weiß der liebe Gott . Cf. auch 9 B . Kurz , unser Eutliy -
phron ist ein verrückter Mensch und weiß es auch , dass er dafür gehalten wird .

2) Steinhart p . 190 . „Ohne Zweifel hat Platon in seiner meisterhaften Charakteristik
dieser anderweitig nicht bekannten Persönlichkeit ein treues Abbild des überfrommen ,
fanatischen Mannes gegeben .“ „So trat auch zur Zeit des Sokrates unter den gebildeteren
Vertheidigern der Volksreligion besonders ein Mann hervor , Euthyphron , ein Rechtgläubiger
vom reinsten Wasser .“ Wahrhaftig , es müsste mit der griechischen Volksreligion sehr
schlecht bestellt gewesen sein , wenn die Rechtgläubigkeit solche Monstra herangezogen
hätte ; dann wäre es ein unbegreifliches Wunder , dass sich die echtgläubigen Griechen nicht
schon längst gegenseitig aufgerieben . Doch die Geschichte weiß uns Gottlob anderes zu
erzählen .

3) Steinhart p . 191 . „Aus zwei Gründen aber sah unser Platon in diesem Manne den
passendsten Vertreter jener Rechtgläubigkeit , welche die damals in Athen herrschende
Partei am Sokrates ' vermisste . Zunächst darum , weil Euthyphron unter den gelehrten Mytho -
logen oder Theologen jener Zeit der bedeutendste war“ etc . P . 195 wird Euthyphron geradezu
„Volksmann“ genannt und in einem gewissen Sinne zugleich Sophist , der die ungebildeten
Vorstellungen der Volksreligionsophistisch zuzustutzen verstand (!) Cf. auch Munk p . 449 ,
Susemihl p . 120 : „Euthyphron ist der Repräsentant des gemeinen Bewusstseins über die
Frömmigkeit . “ Ähnlich K . Urban , über Platons Verhältnis zur griechischen Volksreligion ,
Progr . von Görlitz 1871 , p . 6 (offenbar im Anschluss an Steinhart ), der den Euthyphron
geradezu zu einem „wunderlichen Heiligen“ erhebt . Cf. auch Collmann p . 30 und St .
Weclewski p . 9 und 10 : Plato Euthyphronem patrocinium omnium Atheniensium suscipere
iussit . . . . ea , quae Plato ipse in Cratylo et in hoc dialogo , de quo disputamus , de Euthy -
phrone dicit , docent nos , magis idoneum specimen exemplarque vitae morumquae Athe¬
niensium a philosopho eligi et proponi non potuisse ( !) Ähnl . p . 11 . Allein es könnte ein -
gewendet werden , dass diese Bedeutung dem Euthyphron nur von den Interpreten vindiciert
werde ; gut , so nehmen wir ihm diese , dann aber hat das ganze Gespräch erst recht
keinen Sinn .

4) Andere finden diese Stellung geradezu passend , ja „sehr fein berechnet , “ so Stein -
hart. p . 191 und mit ihm Susemihl p . 120 : „Indem das Verhältnis zwischen Sokrates und
Euthyphron als ein freundliches dargestellt wird , kann Platon den letzteren seine Achtung
gegen den ersteren aussprechen lassen (3 A und dadurch die Klage des Meietos als eine
so grundlose darstellen (? ) , dass sie nicht einmal „von den ehrlichen und gebildeten Recht -



Standpunkt des Sokrates zeigt er kein Verständnis ) ; er , der den wörtlichen

Glauben an die Mythen von Uranos , Kronos und Zeus , sowie andere „ ge¬

heime“ Göttergeschichten in Schutz nimmt , verurtheilt nicht die Verwerfung

dieser Märchen von Seiten des Sokrates , sondern findet seine Anklage

unberechtigt und erklärt sogar , - wer dem Sokrates Unrecht thue , der unter¬

grabe die Wohlfahrt des Staates ( 3 A ) , ja er glaubt nicht einmal recht an

die Möglichkeit der Verurtheilung und hofft , dass der Process desselben einen

ebenso erwünschten Ausgang nehmen werde , wie er es von dem seinigen

voraussetze ( 3 E ) . Ja noch mehr , den Meietos , welchen er gar nicht kennt

( 2 B ) , würde er , wenn er etwa den Einfall hätte , auch ihn zu verklagen ,
hei seiner schwachen Seite schon zu fassen wissen und ihm selbst früher

einen Process an den Hals binden ( !) — Ist da nur irgend eine Spur von

psychologischer Motivierung dieses Benehmens zu finden ? Man würde ja

doch das Gegentheil erwarten . Und so eine verrückte Natur soll „ unter

den gelehrten Mythologen oder Theologen jener Zeit wohl der bedeutendste“

gewesen sein ! Wie müssten dann wohl die andern unbedeutenderen aus¬

gesehen haben ! Und nun fragen wir , ob es ohne Annahme eines Wunders

denkbar ist , dass ein so verrückter Kopf , der noch dazu nach seinem eigenen

Geständnis trotz des Einspruches aller Verwandten seinen Vater anklagen

will , auf die im Dialoge angegebene Weise von seiner Verkehrtheit hätte

geheilt werden können . Ein solcher Zustand bedurfte wohl einer andern

Cur als einer dialektischen Erörterung und der Ideenlehre .

Für die Richtigkeit seiner Erklärung der Frömmigkeit , fromm sei so

zu handeln , wie er es eben tliue , nämlich den Übeltliäter anzuklagen ,

selbst wenn es der eigene Vater wäre , beruft er sich auf das Verfahren des

Zeus gegen seinen Vater , als ob Zeus als Muster der Frömmigkeit ge¬

golten hätte ! Und was soll die plumpe Bemerkung für einen Sinn haben ,

er könnte Sokrates noch andere Geschichten von Kämpfen und Gewalt -

tliätigkeiten unter den Göttern erzählen , worüber Sokrates ganz außer sich

kommen würde ( 6 C ) ? Was müssten das wohl für Dinge sein , dass er vor¬

aussetzt , Sokrates wisse sie nicht oder könne sie überhaupt nicht wissen ?

Kurz , der Charakter des Euthyphron und die ganze Darstellung stehen mit

einander in innerem Widerspruch und leiden an innerer Unwahrscheinlich¬

keit ( cf . auch p . 7 , i ) . A m begreiflichsten bei der ganzen Darstellung ist

noch die starke Ironie ( „ fein“ möchte ich sie durchaus nicht nennen ) , mit

welcher Euthyphron von Sokrates behandelt wird ; denn einen Narren kann

man leicht ironisieren . 1)

gläubigen“ getheilt wird . Anderseits aber liegt ein schneidender Gontrast darin , dass man
solche Leute ungestraft sich bloß lächerlich machen lässt (3 C , 4 A ), den Sokrates aber zum
Tode verurtheilt (3 D , E ).“ Ob aber ein solches Verhältnis nur irgendwie begründet ist ,
kümmert die Interpreten nicht . Übrigens wird sich später zeigen , inwieweit diese Annahme
eine Berechtigung hat .

' ) Ja , die Ironie einem solchen Individuum gegenüber , wie unser Euthyphron ist ,
hat , wenn man die Sache streng nimmt , eigentlich keinen Sinn . Das heißt einfach , mit und
über einen Narren sich lustig machen , wie man es im Leben häufig findet . Nach Munks
vielleicht richtiger Bezeichnung (45 / ) hat Sokrates den Euthyphron einfach gefoppt ; das
war aber nicht die Art des historischen oder platonischen Sokrates .
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Fasst man alles dies ins Auge , so kann man sich kaum des Zweifels

erwehren , dass eine solche Unnatur , wie sie uns hier vorgeführt wird ,

historisch sein sollte 1) , und wenn sie es wunderbarerweise wäre , dann war

sie gewiss nicht die geeignete Person , dass sich Sokrates mit derselben in

eine philosophische Unterredung über einen so ernsten und wichtigen

Gegenstand eingelassen hätte . Wäre Platon der Verfasser , der hätte wohl

eine passendere Persönlichkeit für eine derartige Untersuchung gefunden

oder sie wenigstens ganz anders eingeführt und charakterisiert .

V . Zweck und Abfassungszeit des Dialogs .

Was nun die Frage nach dem Zweck und der Abfassungszeit des

Dialogs betrifft , so gehen die Ansichten der verschiedenen Erklärer und
Literarhistoriker etwas auseinander . Schleiermacher suchte die nicht abzu¬

leugnenden Mängel des Dialogs aus der Verflechtung seines wissenschaft¬

lichen Inhaltes mit der apologetischen Tendenz und aus der Eilfertigkeit

der Abfassung zu erklären . Die Hauptbedeutung des Gespräches verlegt

Schleiermacher in die philosophische Erörterung des Begriffes der Frömmig¬

keit , die Vertheidigung des Sokrates sei nur eine gelegentliche Tendenz und ,

da das Gespräch unstreitig zwischen der Anklage und der Verurtheilung des

Sokrates geschrieben sei , so habe Platon unvermeidlich zu dem Zweck , den

Begriff der Frömmigkeit dialektisch zu erörtern , noch den andern gesellen

müssen , den über diesen Gegenstand angeklagten Lehrer auf die ihm eigene

Art zu vertheidigen . Ja es habe , je dringender die Umstände waren , um

desto leichter diese apologetische Absicht die ursprüngliche , ethisch dialek¬

tische so weit verschlingen können , dass Platon darüber versäumte , der

skeptischen Behandlung nach gewohnter Weise auslegende Winke beizu¬

mischen . Wieweit die erste Ansicht ihre Berechtigung habe , ergibt sich aus

dem Gesagten . Was die apologetische Tendenz betrifft , so hat dies schon

’) Diese Vermuthung hatte schon der besonnene Schleiermacher ausgesprochen , dass
die Charakterzüge von andern Zeiten und andern Personen auf den Euthyphron übertragen
seien . Dagegen sucht Steinhart p . 190 geltend zu machen , dass Platon , wenn er auch in
andern Beziehungen mit der freiesten künstlerischen Willkür verfahre , es unmöglich über
sich vermocht haben würde , einem allen Athenern hinlänglich bekannten Manne eine Sache
(nämlich die Anklage gegen seinen Vater ) anzudichten , die diesen nothwendig in ein zwei¬
deutiges , ja gehässiges Licht stellen müsste . Das hat wohl seine Richtigkeit , dass Platon
einer historischen Persönlichkeit unmöglich solche unnatürliche Dinge angedichtet hätte .
Anderseits ist es aber doch höchst auffallend , dass ein so komischer , ja lächerlicher und
verrückter religiöser Schwärmer , der „allen Athenern hinlänglich bekannt gewesen , “ der
Komödie so ganz entgangen wäre , dass sich nicht einmal eine Erwähnung desselben findet .
Aristophanes hätte gewiss jede Gelegenheit benützt , um einen solchen stadtbekannten Sonder¬
ling unbarmherzig zu geißeln , und an Gelegenheit hätte es selbst in den uns erhaltenen
Stücken nicht gefehlt . So aber beschränkt sich alles , was wir von diesem „allbekannten“
Manne wissen , auf die erwähnten zwei Dialoge , deren Echtheit auch aus andern Gründen
sehr zweifelhaft ist (im Kratylos ist , nebenbei bemerkt , seine Schilderung wenigstens nicht
unnatürlich ) . Demnach halten wir daran fest , dass unser Euthyphron entweder keine histo¬
rische Persönlichkeit ist , oder wenn sie es sein sollte , Sokrates sich mit einer solchen
unmöglich in eine so ernste philosophische Erörterung eingelassen hätte . Wahrscheinlich
ist die Figur des Euthyphron in unserem Dialog erst eine- Schöpfung des Verfassers , der
jener Figur im Kratylos die oben angedeuteten Charakterzüge lieh , was ihm aber auch
herzlich schlecht gelang .



Munk ins richtige Licht gestellt : „ Ein für seinen Lehrer , “ so schreibt er

p . 446 , „ wie für ihn (Platon ) so folgenschweres Ereignis wie die Anklage

hätte Platon wohl , wenn er sich einmal angetrieben fühlte , für die Rettung

des Sokrates etwas zu tliun . bewegen können , die Fortsetzung seiner philo¬

sophischen Auseinandersetzungen , mit der es doch gewiss keine solche Eile

hatte , ein wenig hei Seite zu setzen und seine Zeit und Kraft ganz der

Vertheidigung seines Meisters zu widmen Eine so beiläufige Vertheidigung ,

wie sie nach Schleiermachers Meinung der Euthyphron enthält , konnte nur

den Erfolg haben , den sie auch wirklich gehabt hat . Die Schrift erfüllt

weder als Apologie noch als philosophische Abhandlung über die Frömmig¬
keit ihren Zweck ; - sie ist in beider Hinsicht verfehlt . Verhielte es sich wirk¬

lich so , wie Schleiermacher anninnnt , so können wir Ast nicht ganz Unrecht

geben , wenn er neben dem Mangel an höherer speculativer Ansicht eine

gewisse Kälte und Indifferenz des Verfassers gegen die Person des Sokrates

wahrnimmt und daher das Gespräch dem Platon abspricht . In der That ,

wer seinen Lehrer nur so beiläufig vertheidigt , und zwar in der Gewissheit ,

dass die Schrift als Auswuchs des Protagoras und als Vorbereitung des

Parmen 'ides doch nur von solchen würde gelesen werden , die sich für die

Entwicklung des platonischen Systems interessierten , die doch unmöglich

die Majorität in der richtenden Volksversammlung gebildet haben werden ,

der zeigt gerade keinen warmen Eifer für seinen Lehrer und väterlichen
Freund . “

Die Voraussetzung einer apologetischen Tendenz findet sich auch bei

Neueren , so bei Wohlrab p . 6 f . : „ Der Dialog macht zunächst den Eindruck ,

als sei er zur Vertheidigung des Sokrates gegen die verleumderische An¬

klage des Meietos geschrieben . Gleich im Eingänge des Gespräches gibt der

überfromme Euthyphron seiner Verwunderung und seinem Unwillen darüber

Ausdruck , dass man den Sokrates der Gottlosigkeit anklagen könne . Wenn

ein solcher Mann , der aus einem Übermaß von Frömmigkeit fast zum

Fanatiker wird , die Grundlosigkeit der gegen Sokrates vorgebrachten An¬

klage ins Licht stellt und ihm selbst eine innige Verehrung und Hochachtung

widmet , ja seine Vertheidigung zu übernehmen bereit ist , so muss wohl in

jedem die Ueberzeugung Raum gewinnen , dass zu einer Anklage des Sokrates

wegen Gottlosigkeit sehr wenig Veranlassung war . “ 1)

' ) Aehnlich schon Steinhart p . 192 f. „Indem also Platon einen Mann , wie dieser
Euthyphron war , den Sokrates ohne Verdächtigung anerkennen lässt , deutet er zugleich
sehr fein an (! Munk p . 450 findet das „treffend“ und Lechthaler p . 15 „ganz berechtigt“ ) ,
dass die von einem jungen , namenlosen , geistig unbedeutenden Menschen , wie Meietos ,
angesLellte Klage eine so nichtige und grundlose sei (? ) , dass sie nicht einmal von den ehr¬
lichen und gebildeten Rechtgläubigen gebilligt werden könne . “ Dieser Ansicht schloss sich
auch Susemihl an p . 120 f. Auch Zeller p . 161 , i hält den Euthyphron für eine bald nach
dem Anfang des Processes verfasste Flugschrift , in welcher Platon zeigen wollte , wie hoch
der wegen seiner Gottlosigkeit verklagte Sokrates an wahrer Frömmigkeit und an Einsicht
in das Wesen der Frömmigkeit über einem Mann stehe , der durch seine Uebertreibungen
zwar vielfachen Spott sich zugezogen , zugleich aber sich in den Geruch der Heiligkeit ( !)
gebracht hatte . Gegen eine solche Ansicht hatte schon Hermann , und zwar mit Re ht ein¬
gewendet , dass zu viel philosophischer Ernst und Bitterkeit in unserem Dialoge enthalten
sei , als dass er für eine bloße Flugschrift gelten dürfte . Das andere wird im Obigen seine
Widerlegung finden . Nur noch auf Lechthaler möchte ich verweisen , der p . 24 sagt : „In
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„ Noch mehr . Der fromme und gelehrte Euthyphron lässt sich mit Sokrates
in ein Gespräch ein über die Frage : was ist Frömmigkeit ? Er tritt mit der
Prätension auf, dem Sokrates an Weisheit weit überlegen zu sein , Sokrates
selbst bezeichnet sich als der Belehrung bedürftig . Wie haben beide am
Ende des Gespräches die Rollen vertauscht ! Jeder (?) Leser hat den Ein¬
druck , dass Sokrates , wie er die echte Frömmigkeit besitzt , so auch allein
das wahre Wesen derselben erkennt , dass Euthyphrons Weisheit eine ein¬
gebildete und durchaus hohle ist , wie denn auch sein Vorhaben nicht nur
unnatürlich , sondern auch unfromm ist . Wenn aber die Frömmigkeit und
das Wissen von derselben , wie es Euthyphron hat , dem Sokrates gegen¬
über nicht bestehen kann , was soll man dann von der Frömmigkeit und
dem Wissen von derselben bei den Zeitgenossen erwarten ? “ 1)

Das wäre alles recht nett und ließe sich hören , wenn man nur nicht
dabei ein wichtiges Moment außeracht gelassen hätte , nämlich die Frage ,
wem gegenüber Sokrates vertlieicligt werden soll , und wie es mit der Quali -
fication seines Vertheidigers aussieht . Abgesehen von der schielenden und
unmotivierten , ja geradezu unbegreiflichen Stellung des Euthyphron zu
Sokrates (cf. p . 28 f.) , ist es das athenische Volk , vor dem Euthyphron
den Sokrates reinwaschen soll . Ist dies aber denkbar , wenn die Athener den
Euthyphron , wie er selbst gutmüthig eingesteht , für einen verrückten
Menschen , kurz für einen Narren halten , den sie jede Weile auslachen ?
Kann man sich wohl einen vernünftigen Athener denken , der sich in seinem
Urtheil über Sokrates durch die „Verehrung und Hochachtung“ bestimmen
ließe , welche ihm ein Mann entgegenbringt , der wie unser Euthyphron sich
mit seinen Albernheiten öffentlich vor allen Leuten nur lächerlich macht ,
ja geradezu Ärgernis erregt ? (cf. 3 G ) . Was geht das die Athener an ,

schroffem Gegensatz zur obigen (? ) Äußerung Asts und Schaarschmidts findet K . Fr . Her¬
mann an unserem Gespräche zu viel philosophischen Ernst auf der einen und zu viel
Bitterkeit auf der andern Seite , um es als bloße Gelegenheitsschrift mit apologetischer
Haltung gelten lassen zu können , weswegen er die polemische an die Spitze stellt . Ebenso
(um das noch beiläufig zu bemerken ) findet Hermann im Euthyphron bedeutsame Winke
und Beispiele von Begriffsbildung und logischen Formen , so dass derselbe nach dieser Auf¬
fassung mehr an den Theaitet als an die vorausgehenden kleineren Gespräche der ersten
Periode erinnere . In Bezug auf beide Punkte gilt wohl auch hier : in medio virtus et veritas .“
Abgesehen von der ungeschickten Wendung , als hätte Hermann in einen schroffen Gegen¬
satz zu Schaarschmidt treten wollen oder können , muss man fragen , wo Ast und Schaar¬
schmidt den Euthyphron als bloße Gelegenheitsschrift mit apologetischer Haltung hätten
gelten lassen wollen . Ebenso nichtssagend ist die eingeflochtene Sentenz ; der Verfasser
hätte doch , wenn er sich schon überhaupt etwas Bestimmtes gedacht hatte , angeben sollen ,
worin er eben jene virtus und veritas finde ; wir wären ihm dafür vielleicht dankbar
gewesen .

' ) Cf. auch St . Wgclewski p . 9 : Contendo , eo consilio Platonem composuisse Euthy -
phronem , ut civibus suis ostenderet , non fuisse iis iustam causam obiurgandi Socratis in re
de qua ipsi apertam perspicuamque rationem non habuissent,. Ipse enim Euthyphro , qui
tamquam patronus contra Socratem Atheniensium ( !) causam agit., argumentis confirmat ,
se non novisse , quid sit pium deoque acceptum ; unde colligi potest , cunctos Athenienses
aequo atque Euthyphronem in eiusmodi rebus rüdes aut etiam magis quam illum ignaros
iudices non fuisse idoneos ad explorandum , utrum Socrates illis virtutibus praeditus fuerit
an non ( !) . Ähnlich Collmann p 30 und Lechthaler p . 15 .
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was ein allgemein als Narr bekannter Mensch über einen andern urtheilt . 1)

Ein solches Patrocinium hätte dem Sokrates , wenn nicht geschadet , so doch

gewiss nicht im mindesten genützt . Und wie steht es mit der Frömmigkeit

des Euthyphron ? War er denn wirklich fromm ? Sein Benehmen in unserem

Dialoge spricht nicht dafür , und wenn das hier entworfene Bild der histo¬

rischen Wirklichkeit entsprechen sollte , so hätte ihn auch kein Athener mit

gesundem Sinn für fromm gehalten . Im Gegentheil , es hätte jeden Athener

auf das unangenehmste berühren müssen und das umso mehr , als jener sich

schon früher durch verschiedene Verkehrtheiten dem Gespötte der Menge

preisgegeben hatte . Der „ fromme“ Mann mag nun welchen Unsinn immer

sagen , ein unbefangener Leser wird aus dem Dialog keineswegs den Ein¬

druck empfangen , dass Sokrates allein das wahre Wesen der Frömmigkeit

erkenne . Das müssen wir als gewiss annehmen , dass eine Zusammenstellung

des Sokrates mit einem Manne , der in so auffallender Weise von der ge¬

wöhnlichen und natürlichen Auffassung der Frömmigkeit abwich , keinen

vernünftigen Schluss erlaubt auf die religiöse Gesinnung des erstem , wenn

sich auch der Verfasser alle Mühe gab , den Unterschied zwischen beiden

recht hervortreten zu lassen 2) ; ja wir glauben , dass sich Sokrates eine der¬

artige Zusammenstellung im Ernste feierlichst verbeten hätte . Und welches

Recht hat man , fragen wir , aus der „ Frömmigkeit“ eines Euthyphron , der

ja allgemein als verrückt galt , auf die Frömmigkeit bei den Zeitgenossen
zu schließen ? — Nicht anders verhält es sich auch mit der Gelehrtheit und

Weisheit dieses unnatürlichen Mannes .

Wenn Wohlrab p . 7 auch darin eine apologetische Tendenz leicht zu

erkennen vermeint 3) , dass Sokrates das Vorgehen des Euthyphron gegen

x) Dagegen Lechthaler p . 18 . „Sollten aber die Athener gewähnt haben , Sokrates
trete mit dem Glauben an sein oaipovtov feindlich gegen den Volksglauben auf, so konnten
sie sich darüber umso eher beruhigen , als selbst der pedantische Euthyphron darin keinerlei
Gefahr einer Neuerung witterte“ ( !), als ob Euthyphrons Ansichten für Sokrates einen Maß¬
stab abgeben könnten .

2) Von diesem Standpunkt aus lässt sich auch die Richtigkeit der Ansicht Steinharts
beurtheilen , wenn er p . 193 schreibt : „Aber nicht bloß einen Gegensatz des falschen und
wahren Wissens von der Frömmigkeit wollte Platon darstellen , sondern auch den Gegen¬
satz der echten und der falschen Frömmigkeit selbst . Die nur in Worten bestehende Fröm¬
migkeit des einen hindert denselben nicht , mit Verleugnung des kindlichen Gefühls seinen
Vater wegen eines keinwegs todwürdigen Verbrechens gerichtlich zu verfolgen (das hielt ja
der Narr gerade für Frömmigkeit 5 D ). Und grade in diesem unnatürlichen und eitlen
Bestreben , das vermeintliche Recht der Götter zu schützen , sieht er den höchsten Triumph
seiner Gottseligkeit ' und gottgefälligen Heiligkeit . Ihm gegenüber erscheint der andere als
Vertheidiger des heiligen , den Menschen eingepflanzten göttlichen Rechts , dem die äußere
Satzung nie widersprechen darf.“ Und p . 191 findet er dies alles sogar „wahrhaft“ genial .
Cf. auch Munk p . 450 . Inwieweit es aber eine Berechtigung hat , wird der Leser im Obigen
gefunden haben .

3) „Wie aus dem bereits Dargelegten , so ist auch daraus eine apologetische Tendenz
leicht erkenntlich , dass Sokrates das Vorgehen des Euthyphron gegen seinen eigenen Vater
entschieden missbilligt . Aus den Wolken des Aristophanes ersehen wir , dass man dem
Sokrates vorwarf, er verderbe die Jugend , indem er sie zum Ungehorsam gegen die Eltern
verleite . Wie konnte man dieser Anschuldigung entschiedener und überzeugender entgegen¬
treten als dadurch , dass man den Sokrates aussprechen ließ , das Vorhaben des Euthyphron
sei geradezu unbegreiflich , er müsse wohl eine ganz absonderlich tiefe Weisheit besitzen ,
wenn er von der natürlichen Auffassung der Frömmigkeit so weit abweiche ? “

3
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seinen eigenen Vater entschieden missbilligt , so ist dies nichts weniger als

billig und natürlich ; jeder vernünftige Mensch hätte das thun müssen , und

es ist auch geschehen , wie im Dialog selbst zu lesen ist . Ja es ist geschehen

auf eine bei weitem entschiedenere Weise , als es der Sokrates des Euthy -

phron gethan . Denn nach Euthyphrons eigenem Geständnis wurde sein

Vorhaben nicht bloß von seinen Verwandten missbilligt , sondern man sah

sein Beginnen als eine Verrücktheit an ( ov Stwxtov au SokcB [taiveallat 4 A ) .

Die Missbilligung von Seiten des Sokrates kann aber durchaus nicht , wie

Wohlrab meint 1) , als eine Widerlegung des Vorwurfes gelten , der in den

Wolken des Aristophanes dem Sokrates gemacht wurde , er verderbe die

Jugend , indem er sie zum Ungehorsam gegen die Eltern verleite . Denn

zwischen Ungehorsam gegen die Eltern und einer lieblosen Todesanklage

seines eigenen Vaters ist doch ein gewaltiger Unterschied , und wir glauben

sogar , dass der Verfasser des Dialogs , als er jene Worte niederschrieb , an

jenen Vorwurf des Aristophanes gar nicht gedacht hat .

Im wesentlichen derselben Ansicht , dass der Euthyphron einen apolo¬

getischen Zweck verfolge , ist auch Susemihl p . 120 f . Die Richtigkeit dieser

Annahme bezweifelt schon Bonitz p . 215 . „ Gewiss , wenn in dem Dialoge

der Lauterkeit der religiösen Gedanken des Sokrates der unsinnige Aber¬

glaube des für fromm sich haltenden und geltenden Euthyphron gegenüber

gestellt wird , so erscheint die Anklage des Sokrates auf Asebie , an welche

die Einkleidung des Dialogs noch ausdrücklich erinnert , wie eine Ironie . “ —

Dass man aber aus jener Zusammenstellung keinen vernünftigen Schluss

ziehen könne und dürfe , ist oben gezeigt worden , und Sokrates hätte sich ,

wie schon gesagt , solches sicherlich auch feierlichst verbeten . „ Aber , “ fährt

Bonitz fort , „ abgesehen von dieser durch die Scenerie gegebenen Erinnerung

an die Anklage des Sokrates ist doch des Apologetischen in dem Dialog

nicht wesentlich mehr zu finden als eben in jedem platonischen Dialog , in

welchem uns Sokrates in seinem Verkehre mit Jünglingen dargestellt wird ;

denn gegenüber dieser Einwirkung des Sokrates auf den sittlichen Ernst

und die wissenschaftliche Bescheidenheit der Jünglinge muss ja ebenfalls die

gegen ihn als Verderber der Jugend erhobene Anklage wie ein bloßer
Scherz erscheinen . “

Neben dieser apologetischen Tendenz nehmen einige Interpreten

auch eine polemische an . So auch Lechthaler p . 16 . „ Mit der apologe¬

tischen Tendenz im innigsten Zusammenhang steht jedoch eine pole¬

mische , die darauf abzielt , das starre , unbeugsame Festhalten an jenen oft

geradezu unsittlichen Göttermythen in seiner ganzen Blöße aufzudecken

und als gänzlich unvereinbar mit echter Frömmigkeit zu brandmarken .

Schaarschmidt stellt zwar das polemische Motiv dem apologetischen voran ,

' ) Ähnlich schon Steinhart p . 193 . „Unverkennbar ist hier die Absicüt , die Nichtig¬
keit des schon in den Wolken des Aristophanes auf die Bühne gebrachten Vorurtheils dar -
zuthun , dass die Lehre des Sokrates bei den jungen Leuten unter andern auch den kind¬
lichen Gehorsam und die Ehrfurcht gegen ihre Eltern beeinträchtige ; zugleich aber wird
auch hier wieder das belehrende Gespräch des Sokrates im Gegensatz zu den bezahlten
Vorträgen der Sophisten als ein bereitwillig und uneigennützig jedem , der es begehre , dar¬
gebotener Ausfluss wahrer Humanität bezeichnet .“ Was darüber zu urtheilen ist , cf. p . 2f>,
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unterschätzt aber dessen Tragweite , wenn er sagt , es seien ja nicht erheb¬
liche Irrthümer , die hier widerlegt werden . Hiegegen ist zu bemerken : Die
Irrthümer , will sagen , Euthyphrons Ansichten über das Wesen der Götter
und ihr Verhältnis zu den Menschen und umgekehrt , sind jedenfalls so
erheblich , dass Sokrates mit voller Berechtigung fortwährend ( ?) dem Unter¬
redner den Gedanken nahe legt , bei einer solchen Anschauung über das
Wesen der Götter sei es unmöglich , zu einem klaren Verständnis der 60160 ]?
zu gelangen . “ Das kann im allgemeinen seine Richtigkeit haben ; die Irr¬
thümer mögen noch so erheblich sein , ihre Bekämpfung durch Sokrates
einem Euthyphron gegenüber hat keinen vernünftigen Sinn . Wozu aber ,
muss man fragen , legt Sokrates dem Unterredner „ fortwährend“ jenen Ge¬
danken nahe , wenn er ein so beschränkter Mensch ist und Sokrates ihn
auch von dieser Seite wohl kennen musste ? Was hat das für einen Sinn ? 1)

Steinhart p . 198 findet in dem Gespräche drei Zwecke vereinigt , die
dialektische Entwicklung des Begriffes der Frömmigkeit , den Einspruch
gegen einige der Sittlichkeit besonders schädliche Lehren der Volksreligion
und die Vertheidigung des Sokrates gegen eine verleumderische Anklage .
Nach Susemihl p . 119 wird im Euthyphron die Begründung der Sittlichkeit ,
auf die wahrhafte , d . h . von der wahrhaften Erkenntnis des Göttlichen geleitete
Religion direct dargethan , indem das Wesen einer solchen auch wirklich ent¬
wickelt werde , und so weise denn gerade diese Ansicht unmittelbar darauf hin ,
vielmehr diese positive Seite zum Ausgangspunkte der Gesammtbetrachtung zu

’) Gemäßigter klingt , was Wohlrab p . 7 vorbringt : „Auch wird schießlich der Ein¬
spruch zu beachten sein , den Sokrates gegen einige das sittliche Bewusstsein des Volkes
schädigende Erzählungen von den Göttern erhebt , sowie die Aufdeckung der Widersprüche ,
in welche sich ganz unbewusst der Glaube und die sittlichen Begriffe des Volkes verwickeln .
Wenn man das Thun der Götter dem menschlichen Treiben so ähnlich fand , dass alle Ver¬
irrungen und Gebrechen der Menschen bei ihnen ihr Gegenbild fanden , was Wunder , wenn
sich dann die Anforderungen an die eigene Sittlichkeit sehr herabstimmten .“ Lechthaler
findet aber in unserem Dialoge noch etwas anderes p . 16 f. „Ein zweiter nicht weniger
erheblicher Irrthum , der indirecte bekämpft und widerlegt wird , ist jene an sich höchst
gefährliche und mit wahrer Frömmigkeit ebenso unverträgliche Meinung , dass Opfer und
Gebete als rein äußerliche Akte der Frömmigkeit für sich allein schon genügend seien , die
Götter sich geneigt zu machen , eine Meinung , die bis zu ihren letzten Gonsequenzenver¬
folgt , zu dem Satze führt : Die Götter lassen sich durch derlei Huldigungen bestechen , auch
der größte Frevler kann sich dadurch leichten Kaufes mit ihnen abfmden , ohne doch irgend¬
wie seine Gesinnung zu ändern . Diese heillose Ansicht von der Bestechlichkeitder Götter
lag zum Theil schon in der unwürdigen Darstellung des göttlichen Wesens bei Homer ,
gewann jedoch mehr Boden und Verbreitung , als durch die Philosophen , besonders durch
die Sophisten , sowie auch durch die Dichter , namentlich Euripides , den Philosophen der
Bühne , und den Komiker Aristophanes die Götter vollends ihrer Würde entkleidet und dem
Gespötte der Menge preisgegeben wurden und so die Harmonie des religiös - sittlichen
Lebens in die größte Dissonanz überschlug . — Es ist wahrlich eine große That Platons ,
dass er so verderblichenVorstellungen mit der ganzen Kraft seines erhabenen Geistes ent¬
gegentrat . Hier im Euthyphron geschieht das freilich mehr nur implicite durch die Zweifel ,
die Sokrates derartigen Mythen gegenüber äußert“ etc . Die Zusammenhangslosigkeit , Ver¬
worrenheit und Unrichtigkeit der hier gemachten Behauptungen , die nichts anderes sind
als eine Wiedergabe missverstandener und so auch schlecht angebrachter Äußerungen
Steinharts in seiner Einleitung , ist so augenfällig , dass sie uns jeder weiteren Widerlegung
überhebt .

3 *
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nehmen , mithin an der Widerlegung der vulgären Religionsvorstellungen die
eigene Ansicht Platons von der wahren Frömmigkeit sich entwickeln zu
lassen , die Verwirklichung derselben im Sokrates anzuschauen , endlich aber
auch in der apologetischen Tendenz nichts Fremdes zu erkennen , indem
jene Verwirklichung ganz von selbst die Verherrlichung des unschuldig Ge -
tödteten und die Gegenanklage seiner Feinde einschließe (cf. auch Lech -
thaler p . 24 ) . Demnach werde man (nach p . 125 ) als eigentlichen Zweck
dies angeben müssen , an den Widersprüchen der Volksreligion die wahre
Frömmigkeit dahin zu bestimmen , dass sie mit der wahren Philosophie
identisch erscheine zu dem Ende , dass die Ethik in der Theologie und Ideen¬
lehre ihren tieferen wissenschaftlichen Rückhalt zu finden habe . — Inwie¬
weit solche Annahmen in dem wahren Sachverhalt eine Begründung haben ,
wird einer unbefangenen Lectüre des Dialogs nicht entgehen ; namentlich
Susemihls Überschwenglichkeit , die überall so viel findet , oder besser
gesagt , hineinlegt , muss auf das gehörige Maß reduciert werden . 1) Was unser
Urtheil über den Zweck des Dialogs angeht , so soll dieses erst nach Erledi¬
gung der Frage über die Abfassungszeit der Schrift dargelegt werden ,

Was nun diese Frage selbst betrifft , so hat die Voraussetzung eines
apologetischen Zweckes Schleiermacher zu der Annahme geführt , dass die
Entstehung des Dialogs in die Zeit zwischen der Anklage und der Gerichts¬
verhandlung , also gleichzeitig mit der scheinbaren Zeit des Gespräches selbst
anzusetzen sei 2) ; andere , die gleichfalls an der apologetischen Tendenz
festhalten , fühlten sich aus gewichtigen Gründen veranlasst , eine spätere Ab¬
fassungszeit anzunehmen . Wenn man aber die Sache recht ins Auge fasst ,
so müsste — di e platonische Abkunft des Dialogs vorausgesetzt —
seine Abfassung entweder 1 . in die Zeit unmittelbar vor oder wenigstens
bald nach dem Tode des Sokrates , oder 2 . in eine spätere Periode fallen , was

*) Ganz vereinzelt steht und wird stehen bleiben die Auffassung Wgclewskis p . 10 :
Platoni vero , ut supra planissime explanavimus , ea via , quam iniit , ineunda erat . Cum
enim supplicium capitis de Socrate iam esset sumptum , nihil aliud discipulis Studium
caritatemque suam in magistrum probaturis relictum erat , quam ut Atheniensibus magnum
commoverent dolorem et poenitentiam facinoris atque ut Socratem non solum apud
aequales , sed etiam apud posteros contra calumniatores defenderent et impietatis sceleratae
suspicionem iudicum sententia eonfirmatam removerent . Also Schmerz und Reue sollte
unser Dialog bei den Athenern erwecken ! Daran glaube , wer will ! Aber noch mehr ; p . IG
heißt es weiter : Scripsisse dialogum hunc Platonem impulsum et coactum poenitentia et
amore et pietate erga magistrum suum , ut mortuum Socratem placaret et quamvis tarda
purgatione et defensione iusti debitique officii exsequeretur partem eam , quam deseruisset
tum , cum ab interitu etiam vindicari potuisset magister ( !) — Seinen Tribut hat wohl
Platon in der Apologie , im Kriton und Phaidon seinem Lehrer geleistet ; mit dem Euthy -
phron hätte er ihm einen schlechten Dienst erwiesen .

2) Diese Ansicht acceptierte auch Steinhart p . 199 , ließ sich aber später eines Besseren
belehren und änderte seine Ansicht dahin , dass wohl das nächste Motiv des Dialogs die
Verurtheilung des Sokrates wegen angeblicher Unfrömmigkeit gewesen sein möge , der aber
die kleine Schritt , wenn sie platonisch sei , nicht sofort gefolgt , sondern erst zu einer Zeit
verfasst worden sein werde , wo die Ideenlehre bereits eine festere Gestaltung in Platons
Geist angenommen ( „Platonisches“ in Zeitschrift für Philos . und philos . Kritik 1871 , p . 240 ) .
Cf. auch Zeller p . 191 und über die Ansetzung des Dialogs bei den andern Literarhisto¬
rikern p . 431 ff. nebst Ribbing II . p . 105 .
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aber beides nach dem Inhalt und der Darstellung des Dialogs nich

möglich ist .

In die Zeit des Sokrates oder wenigstens bald nach seinem Tode kann

die Abfassung des Euthyphron schon deshalb nicht fallen , weil die im

Dialog unzweifelhaft vorkommende Ideenlehre über den sokratisclien Stand¬

punkt hinausgeht . Diese , ein ganz besonderes Eigenthum Platons , weist
mit aller Bestimmtheit darauf hin , dass sich Platon zu der Zeit , als er den

Euthyphron verfasste (wir setzen , wie gesagt , die Auctorschaft Platons vor¬

aus ) , von den Anregungen , die er von Sokrates empfangen , bedeutend ent¬

fernt haben und seinem Lehrer gegenüber schon zu größerer Selbständig¬

keit vorgedrungen sein muss ( cf . Wohlrab p . 11 ) *) . Der Euthyphron muss

daher unbedingt einer späteren Zeit angehören .

Einen zweiten Beweis für die spätere Abfassung findet Wohlrab mit

Recht in den im Euthyphron gegebenen Definitionen der Frömmigkeit . „ Der

Euthyphron gehört offenbar in die Reihe der Dialoge , in welchen der Bruch

mit dieser älteren Anschauung stattgefunden hat , in welchen die Frömmig¬

keit der Gerechtigkeit untergeordnet ist . Da sich nun bei Sokrates jener

weitere Begriff der Gerechtigkeit , wornach die Frömmigkeit nur ein Theil

derselben ist , noch nicht zu finden scheint* 2) , so ist sehr wahrscheinlich ,

dass Platon , als er jene fünf Cardinaltugenden annahm , vom Sokrates noch

abhängig war , und es mag als ein Zeichen seiner größeren Selbständigkeit

im Philosophieren gelten , dass er aufhörte , die Frömmigkeit als eine beson¬

dere Tugend aufzuführen . “
Wollte man aber von dem letzteren absehen und die Schrift doch als

eine Art direct er Apologie des wegen Asebie angeklagten Sokrates be¬

trachten , wozu in der That einige äußere Anspielungen , namentlich der

Schluss des Werkchens zu berechtigen scheinen , so ist wohl zu bedenken ,

was schon Munk p . 442 richtig dagegen eingewendet hat : „ Platon konnte

bei der Abfassung einer solchen Verteidigungsschrift nur die Absicht haben ,

entweder auf die Ankläger oder auf die Richter einzuwirken , damit ent¬

weder jene die Klage zurücknehmen , oder diese den Angeklagten freisprechen

sollten . Im ersteren Falle musste Meietos mit mehr Schonung behandelt

werden , „ nur eine Unklugheit , sagt Hermann mit Recht , konnte einen

Freund des Angeklagten vor der Entscheidung zu solchen Ausfällen auf die

Person des Klägers verleiten , wie sie hier die Schilderung des Meietos

enthält . “ 3) Im zweiten Falle musste das Gespräch den positiven Nachweis

*) Auf diese Schwierigkeit hat schon Munk p . 455 gegen Steinharts Annahme hin¬
gewiesen , dass das Räthsel , wie Platon in der Zeit vor Sokrates ’ Tode schon das Princip
seiner eigenen Philosophie , zu dem er erst nach langen Studien und Reisen in seinen
reiferen Jahren gelangt sein soll , wenn auch beiläufig , doch deutlich und bestimmt aus¬
sprechen konnte , nicht gelöst werde .

2) Ähnlich Susemihl p . 123 , der den Euthyphron hinter Gorgias ansetzt ; der Gorgias
enthalte zwar schon dieselbe Definition der Gerechtigkeit und Frömmigkeit (507 B ), ordne
aber trotzdem noch nicht die letztere der ersteren unter , sondern vielmehr beide neben
einander . Der Gorgias habe noch fünf Cardinaltugenden , durch die Untersuchungen des
Euthyphron würden sie auf vier reduciert .

3) „Es ist keinem derjenigen , “ sagt Susemihl p . 125 f. , dem wir in dieser Richtung im
allgemeinen beistimmen , „welche die Abfassung in die Zwischenzeit zwischen dieser Anklage
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liefern , dass Sokrates nicht ein Gegner der Volksreligion sei , dass besonders
der Glaube an sein Dämonion mit dem Volksglauben nicht im ' Widerspruch
stehe . Platon hätte , wenn er auf das richtende Volk einwirken wollte , seinen
Sokrates sich ungefähr in der Art vertheidigen lassen müssen , wie ihn
Xenophon zu Anfänge seiner Memorabilien gegen die Anklage des Meietos
vertheidigt . Statt dessen läuft die Verteidigung auf das Resultat hinaus ,
dass Sokrates ebenso wenig wie der fromme Euthyphron finden kann , was
eigentlich Frömmigkeit sei . 1) Der philosophische Leser , der mit der Denk¬
weise und Lehrart des Sokrates bekannt war , konnte freilich aus dem
Gespräche das von Steinhart so angegebene Resultat herauslesen : „ Fröm¬
migkeit ist ihrer äußern Seite nach ein Theil der Gerechtigkeit , nach der
innern aber nicht eine einzelne Tugend , sondern die Seele und der edelste
Reweggrund aller Tugend . “ Aber vermochte wohl auch das Volk , für das
doch nur eine solche Verteidigungsschrift bestimmt sein konnte , aus der
dialektischen Behandlung des Gegenstandes dies Ergebnis zu finden ? Viel
eher konnten die Gegner des Sokrates aus der Schrift die Bestätigung für
ihre Beschuldigungen herauslesen ; denn deutlich genug gibt es Sokrates zu
verstehen , dass er nicht an die Mythen der Volksreligion glaube , und dass
ihm Gebet und Opfer keine gottgefälligen Handlungen seien . „ Allein , meint
Steinhart , solche freiere Ansichten sind längst schon von Dichtern aus¬
gesprochen oder angedeutet worden , an deren Rechtgläubigkeit kein Athener
zweifelte . “ Allerdings ! Und wir können sogar annehmen , dass der größte Theil

und der wirklich erfolgten Verurtheilung verlegen wollen , gelungen , die Unklugheit zu
rechtfertigen , welche zu dieser Zeit darin gelegen haben würde , das juristische Fundament
dieser Anklage zuzugestehen und vielmehr seinerseits dasselbe als unmoralisch anzugreifen ,
zumal ohne alle Noth , da man doch schwerlich dem historischen Sokrates eine solche
feindliche Stellung gegen die Volksreligion beilegen kann , als sie hier ausgesprochen wird .
Eine solche Vertheidigungmüsste nothwendig das gerade Gegentheil von dem beabsichtigten
Erfolge zur Wirkung gehabt haben . “

') Dieser wohlbegründeten Ansicht folgt auch Ueberweg p . 250 . „Als Vertheidigungs -
schrift hätte dieser Dialog seinen Zweck durchaus verfehlt , wäre ins Volk schwerlich recht
gedrungen und hätte dann mit seiner wenigstens anscheinend resultatlosen Dialektik nicht
die vermeintlich beabsichtigte Wirkung üben können ; die Ankläger aber , zunächst Meietos ,
wären dadurch wohl nur noch mehr erbittert worden . “ So findet auch Schaarschmidt , dass
die Vertheidigung des Sokrates , wie sie uns im Euthyphron vorliegt , doch gar zu indirect
und darum nichtig ausgefallen sei . Was dagegen Lechthaler p . 18 einwendet , ist ganz ohne
Belang . Cf. auch Wgclewski p . 12 . Gegen den oben erwähnten Einwand Hermanns bemerkt
wohl Steinhart p . 199 : Der Einwurf, dass der Ausfall gegen den Meietos und die freiem
Ansichten über den Volksglauben und den Opferdienst vor der Entscheidung des Processes
dem Sokrates mehr würden geschadet als genützt haben , erweise sich als wenig haltbar ;
denn statt der komischen Schilderung des Meietos , die für ein der Derbheiten der alten
Komödie gewohntes Volk gewiss nichts Übertriebenes hatte (gefreut hätte es aber den
Meietos doch nicht ) , würde Platon sicherlich nach dem Tode des Sokrates ein viel schwär¬
zeres Bild von demselben entworfen haben , jene freiem Ansichten seien längst von Dich¬
tern ausgesprochen oder angedeutet gewesen , an deren Rechtgläubigkeit kein Athener
zweifelte . In beiden Beziehungen aber trete eben die hoffnungsvolle Sicherheit Platons
hervor , der von solchen Gegnern für seinen Lehrer nichts fürchtete , am wenigsten ein
Todesurtheil . Somit falle die Abfassungszeitdieser Schrift fast ganz mit der Zeit , in welche
das Gespräch selbst versetzt sei , zusammen . Einer weiteren Widerlegung dieser Ansicht ,
als es oben von Munk geschehen , glauben wir umso mehr überhoben zu sein , als sie Stein '
hart selbst später stillschweigend zurückgenommenhat (cf. p . 36 , 2).
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der damaligen Athener hierin mit Sokrates einerlei Ansicht war ; macht

ihm doch selbst der fromme und rechtgläubige Euthyphron aus seiner
Ansicht kein Verbrechen . In einer Schrift von bloß wissenschaftlicher

Tendenz wäre es auch ganz angemessen , wenn Platon den Sokrates nach -

weisen lässt , wie verkehrt die gemeine Ansicht von den Göttern , dem Gebete

und den Opfern sei ; allein in einer Verth ei cligungsschrift , wie doch der

Euthyphron sein soll , handelte es sich darum , die Beschuldigungen der mehr

aus andern Zwecken , als aus religiöser Überzeugung handelnden Kläger

durch Thatsachen als unbegründet zurückzuweisen , nicht aber dialektisch

die Irrthümlichkeiten des Volksglaubens zu zeigen ; hier musste gerade alles

vermieden werden , was die Gegner zu ihrem Vortheile benutzen konnten .

Das hat denn auch St ein hart , wie vor ihm S ocher , richtig gefühlt , dass ,

wenn Platon so den Sokrates hätte im Ernst vertheidigen wollen , er sich

als einen sehr ungeschickten Apologeten bewiesen hätte . Daher sehen sie

auch das Gespräch mehr als einen Scherz an . “

Dazu kommt noch der wichtige Umstand , wie Ueberweg p . 250 treffend

ausführt , dass als heiterer Scherz eine solche Schrift zu dem Ernst der

Situation nicht passe , selbst dann nicht , wenn die Hilfshypothese richtig

sein sollte , dass die Freunde des Sokrates die Anklage ursprünglich nicht für

gefährlich gehalten hätten . Aber diese letztere Voraussetzung habe Socher durch

die Berufung auf den Kriton nicht bewiesen , noch auch nur wahrscheinlich ge¬

macht ; denn dort sage Kriton (44 B , G , 45 E ) nur , es sei der Vorwurf der

Lässigkeit zu fürchten , worauf ihn Sokrates belehre (44 G , 46 B ff ) , es seien

eben nicht alle Meinungen der Menschen zu beachten , sondern nur die der

Einsichtigen , die über den Fall richtig zu urtheilen vermögen . Die Freunde

seien nicht lässig gewesen nach der Verurtheilung , sondern Sokrates habe

seinerseits auf ihr Vorhaben nicht eingehen wollen ; und dass vor der Ver¬

urtheilung die Sache nicht wesentlich anders lag , sondern dass auch da¬

mals wenigstens manche Freunde die Anklage besorglicher aufnahmen als

Sokrates selbst , den der schlimme Ausgang nicht schreckte , gehe schon aus

dem Gespräche zwischen Sokrates und Hermogenes Xenoph . Mem . IV , 8 , 4

hervor . Nun mochte zwar Platon zu den Unbesorgtesten gehören , und ein

Scherz über die vermeintliche Gefahr ihm naheliegen , schwerlich aber die

sofortige Verwendung der Situation zur Scenerie eines dialektischen Übungs¬

stückes . 1) Dazu kommt , worauf Munk p . 443 mit Recht hinweist , noch der

Umstand , dass Platon , der dem Sokrates im Kriton eine so edle Gesinnung

beilege und ihn in der Apologie die Mittel , zu denen gewöhnlich die An¬

geklagten ihre Zuflucht nehmen , verschmähen lasse , unmöglich ihn so ver -

>) Wenn wir Munk p . 445 unbedingt Recht geben , dass der scherzende und heitere
Ton des Dialogs nicht der Ausdruck sei der Sorglosigkeit Platons über den Ausgang des
Processes gegen solche Gegner , die man schon mit leichtem Spott unschädlich machen
könnte , so können wir ihm anderseits wieder nicht unbedingt beipflichten , dass jener Ton
der Ausdruck der Gemüthsstimmung des Sokrates sei , der im Gefühle seiner Unschuld und
unbekümmert um den Ausgang des Processes selbst in dem Augenblicke , wo er die Klage
entgegennahm , noch heiter scherzen könne , und hierin eine historisch treue Schilderung
der Seelenstimmung und Gemüthsruhe des seinem Schicksal entgegengehenden Weisen ge¬
geben sei . Cf. p . 26 f.
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kannt haben sollte , dass er glauben konnte , ihm durch Verlheidigungs -
schriften wie Menon und Euthyphron , worin er seine Gegner schlecht oder
lächerlich machte , einen wahren Dienst zu erweisen . Das habe Platon auch vor
dem Processe wissen können , dass Sokrates seine Rettung nicht der Schlech¬
tigkeit oder Lächerlichkeit seiner Ankläger , sondern der Anerkennung seiner
Unschuld würde verdanken wollen . Wie es Sokrates nicht zulassen durfte ,
dass seine Kinder und Verwandten durch Thränen und Bitten seine Richter
zum Mitleid bewegten , ebenso wenig habe er es seinen Freunden gestatten
dürfen , durch gehässige oder spöttische Darstellung seiner Ankläger die
Richter vor seiner Vertheidigung für ihn einzunehmen und zu bestechen
und so seine Sache in ein falsches Licht zu setzen .

Die Schrift kann aber auch nicht bald nach der Verurtheilung oder
bald nach dem Tode des Sokrates von Platon verfasst sein . 1) Denn abge¬
sehen von der Schwierigkeit , die in der Ideenlehre liegt , muss die Ver¬
urtheilung des Sokrates Platon jedenfalls tief erschüttert haben , und es
mag diese Erschütterung immerhin die Ursache jener Krankheit gewesen
sein , die Platon hinderte , gerade am letzten Tage seinem geliebten Lehrer
zur Seite zu stehen (Phaid . 59 B ) . Diese und noch mehr die Hinrichtung
des Sokrates musste in Platon eine Stimmung hervorrufen , die wir uns der
Natur der Sache gemäss nur als eine in hohem Grade ernste denken
können , zu der aber der leichte und scherzende Ton des Dialogs durchaus
nicht passt . Und „ die Annahme einer kurzen Zeit reichte schwerlich aus , um
den Contrast mit der Bitterkeit zu erklären , die sich im Gorgias kundgibt . “ 2)

*) Dass der Euthyphron unmöglich eine Vertheidigungssclirift vor dem Processe sein
könne , hat schon Hermann richtig erkannt . Wenn er aber seine Abfassung einige Zeh
nach dem Tode des Sokrates verlegt , und dies damit zu motivieren sucht , dass das Gespräch
auf der einen Seite zu viel philosophischenErnst , auf der andern zu viel Bitterkeit ent¬
halte , um als bloße zwischen Sokrates ’ Anklage und Verurtheilung zur Bearbeitung der
öffentlichen Meinung geschriebene Flugschrift gelten zu können , so hat schon Steinhart
dagegen bemerkt , dass dieses Urtheil schwerlich auf allgemeine Zustimmung dürfte rechnen
können , da im Gegentheil in dem Schriftchen ein heiter scherzender Ton herrsche , wozu
Munk p . 447 noch die treffende Bemerkung macht , dass es in der Tliat auch ein Fehler
wäre , den sich Platon gegen die treue Charakteristik des Sokrates hätte zuschulden kommen
lassen , wenn er ihn im Euthyphron bitter gegen seine Ankläger hätte darstellen wollen ,
da er ihn selbst in der Apologie sagen lasse , dass sterben und aller Mühen entledigt
werden das Beste für ihn sei , und dass er deshalb auch gar nicht auf seine Verurtheiler
und Ankläger zürne . — Hermann nun schloss sich Susemihl an ; wenn er jedoch p . 126
den heiteren , scherzenden Ton des Euthyphron theils aus der Wahl der unschuldigen ( !),
gegen den Sokrates friedlich und freundlich gesinnten zweiten Gesprächspersonzu erklären
sucht , theils hierin schon die beginnende Rückkehr jener heiteren Stimmung im Platon zu
erkennen vermeint (cf. auch Wgclewski p . 16 ), so dürfte er mit dieser Annahme ebenfalls
kaum allgemeine Anerkennung finden .

Nach Hermanns Vermuthung , die Susemihl im ganzen annimmt , soll der Gorgias
und Euthyphron noch in Athen verfasst sein , so dass Platon noch einige Zeit nach dem
Tode des Sokrates in Athen verweilte , bevor er seinen bekannten Aufenthalt in Megara
antrat . In dieser Zwischenzeit hätte Platon seine philosophische Lectüre fortgesetzt und
überhaupt in solchen literarischen Studien einen Trost gesucht . Hätte er sich aber so bald
getröstet ? Cf. Scheiding , Platons Ansichten über die Tugend , Progr . von Waldenburg II ,
1881 , p . 5 .

2) Wir stimmen Ueberweg bei , wenn er p . 251 sagt , dass die Angabe im Phaidon :
nXdtTwv oe , olfrat , TjaiHvet gewiss nicht als eine bloße Fiction zu verstehen sei , welche dazu
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Die Schrift kann aber von Platon auch nicht in der spätem Zeit ,

wo er sich schon über den soldatischen Standpunkt erhoben hatte , wor¬

auf auch die im Dialog enthaltene Ideenlehre himveisen würde , verfasst

sein ; denn dann passt dazu wieder das eigentliche Thema des Dialogs

nicht , das dem Bereich der Tugendlehre entnommen ist ( cf . auch Wohlrab

p . 11 ) , noch weniger aber die Art der Behandlung . 1) Und hei der Pietät

Platons gegen seinen Lehrer , bei der inneren Entrüstung , welche der

Schmerz über die ungerechte Verurtheilung des Sokrates in Platons Herzen

wohl niemals ganz ersterben ließ , hätten die wiederholten scherzenden An¬

spielungen auf den Process des Sokrates , die ganze leichte , ironische , mit¬

unter satirische Darstellung neben andern Unzukömmlichkeiten keinen ver¬

nünftigen Erklärungsgrund .

Alle diese Schwierigkeiten geben zu starken Bedenken Anlass , über

welche keine Künstelei und Klügelei hinweghilft . Munk glaubt wohl p . 447 f .

alle Widersprüche damit zu lösen , dass er die Abfassung der ganzen Ge¬

sprächsreihe , die sieh auf den Process und den Tod des Sokrates beziehe !

zu der er auch den Euthyphron zählt , in eine Zeit verlegt , die der Kata¬

strophe schon so fern lag , dass Platon mit der Ruhe eines Dichters seinen

Helden in poetischer Verklärung darstellen konnte . Einen Beweis für ihre

spätere Abfassung findet er auch darin , dass aus den Gesprächen Platons

subjective Gefühle ganz und gar nicht sichtbar seien , so dass Ast im Euthy¬

phron sogar eine gewisse Kälte und Indifferenz des Verfassers nicht mit

Unrecht gefunden habe . Diese Gespräche sollen , nebenbei gesagt , ein Ganzes

bilden ; reiße man eines oder das andere aus dem Zusammenhänge , so sei

es natürlich , dass es in seiner poetischen nnd philosophischen Bedeutung

verkannt Averclen müsse , während sie im Zusammenhänge in jeder Hinsicht

von Platons künstlerischer und Avissenschaftlicher Meisterschaft zeugen .

Werde so der Euthyphron als ein Theil der ganzen Tragödie von dem

Tode des Sokrates gefasst , so fielen alle Ausstellungen , die man gegen ihn

dienen sollte , die Abwesenheit , die der Idealisierung freieren Spielraum lasse , zu motivieren ,
sondern sie sei (mit Hermann und andern ) auf eine wirkliche Krankheit zu beziehen , die
sich an die ermattende Nachwirkung des erschütternden Ereignisses knüpfen mochte ; das
sei nicht (Avie Susemihl I , 477 Hermann entgegenhalte ) moderne Sentimentalität ; auch
könne die freilich nicht belobende Erwähnung der heftigen Gefühlsäußerungen des Apollo .
dorus (59 A ) mit einem tiefen Schmerze Platons selbst , der auch die angegebene Folge
hatte , sehr wohl zusammenbestehen .

*) Hat Platon mit der älteren Anschauung , der gemäß die Frömmigkeit als fünfte Car .
dinaltugend aufgeführt wurde , einmal gebrochen , wozu hätte er dann wieder auf den bereits
überwundenen Standpunkt zurückkommensollen oder wollen ? Wenn auch die an Sokrates ’
Lehre streifenden Definitionen der Frömmigkeit als unzulänglich abgewiesen werden , so scheint
doch ihr Durcheinanderwerfen keinen rechten Sinn zu haben , findet aber seine natürliche
Erklärung darin , dass der Verfasser des Dialogs ohne rechtes Verständnis verschiedene
Phasen der platonischen Tugendlehre durcheinandermengt , um ein leidliches dialektisches
Übungsstück zustande zu bringen . Nicht anders verhält es sich mit der Ideenlehre , deren
undialektische , ja plumpe Einführung und von der sonstigen platonischen Weise abwei¬
chende , ungeschickte Anwendung , namentlich bei der Annahme Munks , der gemäß der
Euthyphron erst auf die sogenannten constructiven Dialoge folgen soll , ganz unbegreiflich
ist . Ebenso lässt die ganze Anlage und Darstellung jeden triftigen Grund vermissen ,
weshalb Platon jene ausgebildete und reife Kunst hier wieder aufgegeben haben sollte .
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erhoben habe , und er sei an seiner Stelle ein ebenso treffliches , Platons
würdiges Werk , wie nur irgend ein anderer Dialog . Wie sich die Sache
in Betreff der andern Dialoge verhalten mag , ist nicht Gegenstand vor¬
liegender Untersuchung . Darin geben wir Munk Recht , dass die Abfassung
des Euthyphron in eine spätere Zeit fallen müsse , als man gewöhnlich an¬
nimmt , dass aber in demselben eine poetische Verklärung des Sokrates
liegen soll , will uns nach dem Gesagten durchaus nicht einleuchten , eben¬
sowenig , dass , wenn der Euthyphron als Theil der ganzen Tragödie gefasst
werde , alle Ausstellungen wegfallen sollen , die man gegen ihn erhoben habe
(den Nachweis ist Munk schuldig geblieben ) ; und ob Euthyphron , auch so
gefasst , ein ebenso treffliches , Platons würdiges Werk sei , wird sich aus
dem Angeführten ergeben haben . 1)

VI . Äußere Form des Dialogs .

Zu den sachlichen Mängeln des Dialogs gesellen sich noch zahlreiche
formale , die uns gar nicht glauben lassen , dass der Euthyphron , wie
er uns vorliegt , das Werk eines so klar und kunstvoll schaffenden Schrift¬
stellers wie Platon sein sollte . Es soll hier einiges zur näheren Prüfung ,
resp . Würdigung und Lösung seinen Platz finden . 2 B . 068 ’ cnkos — sitl -
Ypt)7tov 8e , wo , abgesehen von der Verbindung vsoq y « P « q (aoi «paivetai uai
aYVtös , das Einschiebsel o>q Pppi-ioa nach dem Stande der Dinge und nach
dem , was sich unmittelbar anschließt , jedes Sinns entbehrt .

Besonderer Beachtung empfehlen wir den Abschnitt 8 G — E : Vl tplXs
Eü &ötppov — jjuxvTsatv , der jeder gesunden Erklärung zu spotten scheint , ob
man ihn nun so oder so fasst . Euthyphron hatte sich beklagt , dass er mit
seinen Weissagungen nur ausgelacht werde ; der eigentliche Grund aber sei Miss -

*) Cf. auch p . 456 f. „Dachte sich nun Platon bei Abfassung dieser Gespräche (des
Menon , Euthyphron ) seine Leser auf derselben niedern Stufe geistiger Entwicklung , auf
welcher ihnen das Licht der Erkenntnis noch nicht aufgegangen ist , so hat er sie mit diesen
Gesprächen eigentlich ebenso gefoppt , wie Sokrates den Menon und Euthyphron ; auch sie
müssen entweder erstarrt oder im Kopfe drehend die Schriften aus der Hand legen . Kein
Wunder , wenn sie dann in ihrer Rathlosigkeit die Schuld auf den Verfasser werfend ihre
Unklarheit entweder mit der jugendlichen Unerfahrenheit oder der dringenden Eile Platons
entschuldigen .“ Die Richtigkeit dieser Ansicht angenommen , was folgt dann , wenn Platon
solche Leser nicht vorausgesetzt hat ? Gewiss nicht , was Munk deduciert : „Nur dann üben
der Ernst und Scherz dieser Gespräche ihre volle Wirkung auf den Leser und gewähren
ihm eine wahre Befriedigung , wenn er selbst schon auf dem festen Boden der Erkenntnis
stehend sieht , wie andere noch auf dem unsteten Strome der Meinungen hin und her
schwanken und ihnen das , was sie für unumstößliche Wahrheit gehalten , locker wird und
davon geht . Diesen Genuss gewähren die Gespräche nur dann , wenn wir sie auf die so¬
genannten constructiven folgen lassen ; alsdann erst erscheinen sie in künstlerischer , wie
in wissenschaftlicherHinsicht in ihrem wahren Meisterwerte . “ Wir wollen hiemit dem indi¬
viduellen Geschmack keine Gewalt anthun , auch davon absehen , dass wir mit Platons
Charakter durchaus nicht eine solche Schadenfreude vereinbar finden können , dass er sich
auch seine Leser so schadenfroh gedacht hätte , die mit wahrer Befriedigung auf andere
noch auf dem unsteten Strome der Meinungen hin und herschwankende blicken , wir glauben
jedoch im Sinne des allgemeinen Urtheils zu sprechen , wenn wir die Behauptung auf¬
stellen , dass der genannte Dialog , wenn er schon an dem Platz , der ihm sonst nach seinem
Inhalt angewiesen wird , keinen rechten Sinn hat , an der Stelle , wo ihn Munk ansetzt , für
Platon ganz und gar unbegreiflich bleibt .
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gunst . Was gibt ihm Sokrates nun für einen Trost ? Das Ausgelachtiverden
sei vielleicht ohne Bedeutung . Und was soll das folgende ’Afbjvodooi; jap
■/-. x . X. , was die Antwort des Euthyphron und gar die nachfolgende Aus¬
einandersetzung des Sokrates ? Ich muss gestehen , dass ich außer Stande
bin , einen befriedigenden Sinn herauszubringen .

Ungeschickt , wenn nicht plump , ist die Frage des Sokrates 4 A : üeto -
p.svöv v.va Stttwst ? ; nachdem Sokrates selbst unmittelbar zuvor das Stwxsiv im
juristischen Sinne gebraucht hat . Wir wollen hier selbst von der Frage des
Sokrates und der Antwort des Euthyphron absehen , können aber nicht um¬
hin , dem Verfasser einen völligen Mangel an Zartgefühl und pietätvollem ,
Takt vorzuwerfen ; derselbe wollte witzig sein , was aber nicht ein Witz ,
sondern einfach eine Frivolität ist , die sich kein sittlich ernster Athener ,
geschweige denn ein Platon erlaubt hätte .

Zu erklären bleibt trotz Wohlrab p . 17 , Anm . 11 auch 4A : TlpdxXsis
— eXaövoVTO «; - 5 A : xpö 'rij ? ypatp 7j? tt ]? xpö ? MsXtjtov .

Nachdem die Definition der Frömmigkeit , sie sei das Gottgefällige ,
widerlegt ist und Euthyphron das Wesen derselben „bereitwillig“ angeben
soll , entschuldigt sich dieser , er wisse nicht , wie er das , was er sich denke ,
ausdrücken solle ; denn alle ihre Aufstellungen drehten sich wie im Kreise
und hätten keinen Stand . Diese gezierte Diction ist offenbar gewählt , wie
jeder aufmerksame Leser sofort merken muss , nur dem Folgenden zuliebe .
Dem Verfasser gefiel einmal der Scherz im Menon 97 D , und so musste er
ihn auch anbringen und zwar nicht bloß hier , sondern auch 15 B , erwies
sich aber dabei nicht nur als ein affectierter , sondern geradezu unge¬
schickter Compilator . Auf die obige Bemerkung des Euthyphron lässt er
seinen Sokrates sagen : Toö 7)p,si:spoü xpoyövoo , w Eodöfppov , soixsv slvat AaiSäXoo
xa oxo aoö Xsyop.sva . xai sl p.sv auta sy « IXsyoV xai ktdsp .7]V, law ? dv p.e sxs -
cxmxts ? , w ? dpa xai ep .oi xatd ttjv sxslvoo £oyysvsiav xa Iv xo X? Xöyois spya axo -
StSpaaxsi xai oox edsXsi p.evsiv , oxoo dv ti ; anxä dyj . Abgesehen von anderem ,
welcher gesunde Sinn liegt in den Worten : law ? av p.s ixsaxwxTsi; ? Woher
hätte der „beschränkte“ Euthyphron , über dessen geistige Armut sich So¬
krates schon wiederholt , so auch bald nachher 12 A ( tpocpc \c, 6x6 xXootod
rfj «; oo <plas ) mit einer an Sarkasmus grenzenden Ironie lustig macht , auf
einmal so viel dialektische Übung erhalten , um zu erkennen , dass , wenn
Sokrates jene Behauptung aufgestellt hätte , derselbe damit etwas Unge¬
reimtes behauptet hätte , und ihn damit aufzuziehen ? Die Sache wird auch
durch das gespreizte , ja nichtssagende law ? nicht alteriert . Und nun stelle
man sich die zwei Sätze zusammen : Toö vjp.e'uspoo xpoyövoo . . . . mxä dyj
und vöv 8t] . . . oxcöp.p.a 'to ? nebst der Antwort des Euthyphron und suche
ein passendes Verhältnis zwischen diesen Dingen herauszufmden ( dXXoo Svj

tivo ? 8s ! axwp .pwreos ! — Euthyphron hat ja den Scherz mit Daidalos nicht
vorgebracht , sondern Sokrates selbst ) .

P . 11 E sagt Sokrates : IxsiSt] 8s p,ot 8oxsI ? aö Tpotpäv , aoTÖ ? aoi £op ,-
xpodop.7jaop.ai 8s! £ai , oxw ? av p.s 8i§d£aic xspi toö oaloo • xai p,*?] xpoaxoxäp,yjs ■
ISsyap , sl oox avayxalov aoi 8oxs! Slxaiov sivai xäv to oaiov , worauf Euthyphron er¬
widert : ’7Ep.oiye . Welche Ungereimtheiten sind da nicht vereinigt ! Euthy¬
phron soll zu „ bequem sein“ ( tpocpav ) bei der Auffindung des Begriffes der
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Frömmigkeit . Bisher hat aber der Leser den Eindruck nicht empfangen , und

so hat die Behauptung auch als Ironie keinen Sinn . Und zugegeben , was

heißt es , wenn Sokrates sich bereit erklärt , dem Euthyphron zu zeigen , wie

er ihn über die Frömmigkeit belehren soll , und den Begriff , wenn auch in

nuce , selbst gibt ? Setzt das nicht voraus , dass Sokrates den Begriff der

Frömmigkeit kenne ? Welchen Sinn haben dann seine bis zum Überdruss

Aviederholten Erklärungen , er möchte gern über das Wesen der Frömmigkeit

belehrt werden ? Ist das Sokrates ’ Methode ? Kann da noch von einer so -

kratischen Ironie die Bede sein ? Euthyphron ist zu bequem , und doch

soll er nicht zu früh ermüden ! Doch gehen wir weiter !

Den von Sokrates aufgestellten Satz Sbiaiov Träv 16 oaiov hat Euthy¬

phron verstanden , wie aus seiner Antwort hervorgeht , aber das Folgende ,
ob auch 7täv io Stuaiov oaiov sei , kann er nicht verstehen . Das Ganze ver -

räth offenbar die Sucht des Verfassers , eine Gelegenheit herbeizuführen ,

um auch eine Dichterstelle anzubringen und mit seiner Gelehrsamkeit zu

prahlen (wahrscheinlich , weil auch im Menon Ähnliches vorkam ) ; doch das

mag ihm noch zugute gehalten werden . Euthyphron , wie gesagt , begreift

nicht , ob auch mxv 16 Sfaaiov oaiov sei , Sokrates wirft ihm dafür zunächst

wieder einen ironischen Brocken zu ( Kai pjjv vecoiepö ? ys p,oo et oöx eXctvcovi

r ] oatp aoipwtepo ? , nebst dem abgeschmackten akX ' , o Xeyw , Tpoipcj ? orcö 71X06100

v /j ? aoeptac ) und fordert ihn auf , sich ja zusammenzunehmen ; denn es

sei ja auch nicht schwer zu begreifen , was er meine ; was , man mag die

Sache , wie sie uns hier vorliegt , nehmen , wie man will , im Ernst affectiert ,

ja läppisch ist .

Beispiele von solchen Dingen ließen sich noch in Menge anführen , die

alle ein Zeugnis ablegen nicht nur von der Unbeholfenheit des Verfassers

in der Anbringung und Durchführung eigener Gedanken , sondern auch von

der kleinmeisterlichen Nachahmung und ungeschickten Verwertung fremden

Eigenthums . Doch wir wollen hier abbrechen und überlassen das andere

dem Urtheil einer unbefangenen Lectüre .

Fasst man die im Vorliegenden besprochenen Punkte noch einmal

zusammen , so ergibt sich , dass weder die gezwungene Anlage des Ge¬

spräches , noch die ganz resultatlose Durchführung des behandelten Gegen¬

standes Platons Geist verräth , dass einzelne Lehren Platons ungeschickt

eingeführt und ohne tieferes Verständnis verwendet sind , dass die Scenerie

arm und dürftig , die Charakteristik der auftretenden Personen unwahr , ja

zum Theil geradezu unnatürlich ist , dass das Gespräch , wie es ist , seinen

Zweck , sei es als wissenschaftliche Abhandlung , sei es als apologetische

Schrift oder auch beides , durchaus verfehlt hätte , dass man nach Inhalt

und Form der Darstellung für Platon keinen Zeitpunkt angeben kann ,

in den sie vernünftigerweise verlegt werden könnte ; lauter Schwierigkeiten ,

über die keine Künstelei und Klügelei der Interpretation hinweghilft . 1) Und

' ) Cf. auch Lechthaler p . 12 . „ Wenn es ein Beweis von Klugheit und weiser Be¬
rechnung ist , zur Erreichung irgend eines Zweckes die passendsten Mittel zu wählen , so
kann man in der Wahl des Zeitpunktes für die Unterredung , sowie der beiden Unterredne r
besonders in Rücksicht auf ihre Verhältnisse und ihren Charakter , die Spuren platonischer
Genialität kaum vermissen und vom Dialog Euthyphron mit Recht behaupten , er sei an
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so kann man unmöglich im Euthyphron ein Product platonischen Geistes

erblicken , sondern sieht sich gezwungen , mit Schaarschmidt anzunehmen ,

dass man es hier mit einer ungeschickt durchgeführten Schülerarbeit zu

Ihun habe ; und so stehen wir nicht an , den Euthyphron als Flickwerk

eines Nachahmers aus der Reihe der platonischen Werke auszuweisen . 1)

Hiernit ist freilich das Werk der Kritik noch nicht erschöpft , wie

Steinhart ( „ Platonisches“ in Zeitsch . f . Philos . und philos . Kritik 1871 ,
p . 42 , 246 ) zunächst gegen Schaarschmidt , dann wohl gegen alle verwer¬
fenden Kritiken einwendet ; sie ist allerdings verpflichtet , auch da , wo sie

verwerfen muss , der Negation die Position hinzuzufügen , indem sie sich

bemüht , so genau wie möglich nachzuweisen , welcher Zeit die Fremdlinge

angehören , welches Geistes Kinder , welcher philosophischen Richtung sie

entsprossen sind , und wie sie zum Theil bereits in einer Zeit , wo plato¬

nische Traditionen noch lebendig fortwirkten , die Aufnahme in eine der

frühesten Sammlungen haben erschleichen können . Doch hier verweisen

wir nur auf die umsichtigen Auseinandersetzungen Zellers p . 380 — 388 und

auf unsere Abhandlung p . 3 f . Steinhart stellt hier an die Kritik Forderungen ,

seiner Stelle ebenso eine meisterhafte Schöpfung , wie es etwa der Phädon oder Phädrus
sind / 1 Zu einem solchen Preise gehört wahrhaftig ein hoher Grad von Selbstverleugnung
und Selbstüberwindung; eine solche Anerkennung würde am Ende den Verfasser des
Dialogs selbst mindestens überrascht haben . Hätte Lechthaler das später herabgestimmte
Urtheii Steinharts , als dessen unbedingter Nachbeter er sich wie sonst , so auch hier er¬
wiesen , gekannt oder mehr gewürdigt , so hätte er sich kaum zu einer solchen Lobes¬
erhebung hinreißen lassen .

' ) Wie für Platon alle jene Eigenthümlichkeitenunbegreiflich sind , so lassen sie sich
begreifen , wenn man nicht darauf beharrt , im Euthyphron ein Product platonischen Geistes
zu sehen . Das Werk ist nichts anderes , um mit Schaarschmidt p . 163 zu reden , als eine
in Dialog gebrachte Abhandlung , eine Übung des Schulwitzes und insofern interessant , als
sie uns einen Einblick in die platonische Literatur , wie sie sich durch den Einfluss Platons
bildete , gewährt .

Das Thema entnahm der Verfasser nach Schaarschmidt p . 395 aus Repub . 378 oeSs
Xexteov . . . pd / övtat , wie er auch den Ausdruck noXaCeiv töv itaxepa wiederholt , aller un¬
gehörig anwende (5 B , 8 B ). Jenen platonischen Satz verdichtete nun unser Verfasser zu
einem besonderen , aber auch ungeheuerlichen Fall der Wirklichkeit und machte den schon
aus dem Kratylos bekannten Schwärmer Euthyphron zum Träger der Geschichte . Die
Bemerkung des Sokrates am Schluss des Theaitetos , er gehe nun zur Königshalle , schien
eine Gelegenheit zu bieten , den so ausgestatteten Euthyphron dort vor der Königshalle mit
Sokrates zusammenzubringen , um mit demselben über die Frömmigkeit eine Untersuchung
zu eröffnen , für deren Gang , Resultat und dialektische Art der Behandlung , wie Munk
richtig erkannt und p . 450 — 455 nachzuweisen gesucht hat , der Menon und Theaitetos maß¬
gebend gewesen sind , so dass diese beiden Gespräche im allgemeinen als Vorbilder des
Euthyphron zu betrachten seien . An Menon erinnert besonders die Art , an die materiell
gegebenen Begriffsbestimmungen logische Erörterungen und Belehrungen anzuknüpfen ,
sowie das wiederkehrende Gleichnis von den Bildwerken des Daidalos . Das übrige Material
liefert vornehmlich die Apologie sowohl in sachlicher , als in formeller Beziehung , mitunter
übertrieben und ungeschickt , ferner Kratylos 396 D , 399 A ff ; in Betreff der Ideenlehre sind
compiliert Phaidon , Timaios u . a . ; die Äußerungen über die Götter in beiderlei Beziehung
stammen aus Rep . II , 365 E , 377 Eff ; dass das 8aijumov nicht fehlen durfte , versteht
sich von selbst . Dass der Dialog einer viel späteren Zeit seinen Ursprung verdanke , schließt
Ueberweg p . 251 nicht ohne Grund aus den termini wie unodeci ; (11 C), Biorpißai (2 A ),
dem Gegensatz von ouoia und itddoc (11 Ab
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die er selbst nicht erfüllt hat ; er nennt ja selbst eine stattliche Reihe von

Dialogen , die auch er trotz ihrer Aufnahme im Kanon des Aristophanes

doch für untergeschobene Kinder Platons hält . Wo hat er oder ein anderer

mit annähernder Sicherheit die Entstehungszeit , die philo sophische Richtung

sowie die die Abfassung motivierende Tendenz bei allen den auch von

ihm verworfenen Machwerken ermittelt und angegeben ? Die Forderung ist ,

wie gesagt , an und für sich nicht unbillig , doch bei dem Umstande , dass

uns außer den Zeugnissen des Aristoteles nicht bloß aus der Zeit dieses

Mannes , sondern auch aus dem ganzen Jahrhundert nach seinem Tode nur

wenige Aussagen alter Schriftsteller über platonische Werke erhalten sind ,

die sich aber wieder fast ausschließlich auf solche Schriften beziehen , welche

auch schon Aristoteles Platon mit Bestimmtheit beilegt ( cf . Zeller p . 385 ) ,

ist eine allseitig befriedigende Lösung derartiger Probleme ausgeschlossen ; die

Kritik muss auf dem halben Wege stehen bleiben , darüber hinaus gibt es

nur Muthmaßungen . Doch auch dieses vorwiegend negative Resultat , der

Nachweis der Unsicherheit vermeintlich zuverlässiger Annahmen , scheint uns

ein hinreichender Gewinn zu sein ; denn die Hälfte der Wahrheit hat ge¬

funden , wer das Falsche entdeckt . Übrigens scheint uns Steinhart selbst

wieder jener Verpflichtung zu entheben , wenn er 1. c . p . 246 erklärt , dass

wir gerade keinen Raub an Platon begehen , wenn wir ihm den

Dialog nehmen .



Jahresbericht
über den

Zustand des ersten deutschen Staats - Gymnasiums zu Brünn
im Schuljahre 1882 -83 ,

Ä . D er Lehrkörper .
1 . Veränderungen .

Ein schwerer Verlust traf die Anstalt durch den Abgang des kenntnisreichen , wohl¬
wollenden und unermüdlich thätigen Mannes , der nicht nur seit 1856 fast ununterbrochen
als Lehrer , sondern seit 1871 auch als Director der Anstalt für das Gedeihen derselben
hingebungsvoll gewirkt hatte . Seine Majestät geruhten nämlich mit allerhöchster Ent¬
schließung vom 24 . August allergnädigst zu gestatten , dass Herr Dr . Karl Schwippel ,
k . k . Schulrath , auf sein Ansuchen in den bleibenden Ruhestand versetzt und demselben
bei diesem Anlasse für seine vieljährige und ersprießliche Dienstleistung die allerhöchste
Anerkennung ausgesprochen werde .

Zum interimistischen Leiter wurde durch Erlass des k . k . Landesschulrathes vom
30 . August 1882 , Z . 6709 , Herr Prof. Schön bestellt , welcher am 31 . August die Amts¬
führung übernahm .

Am 1 . September trat Herr Prof. Josef Wagner (vorher am Nikolsburger Staats
gymnasium ) die ihm durch Min .-Erl . vom 18 . Juli 1882 , Z . 10797 , verliehene Stelle an
unserem Gymnasium an , während der supplierende Lehrer Herr Alois Machatschek zu¬
folge Min .-Erl . vom 18 . Juli 1882 , Z . 10797 , sein neues Amt als wirklicher Lehrer des
Nikolsburger Staatsgymnasiumsübernahm .

Zu Anfang des Schuljahres wurden ferner vom k . k . Landesschulrathe zu supplierenden
Lehrern unserer Anstalt ernannt : Herr Anton Malfertheiner (18 . Sept . 1882 , Z . 2779 ), vorher
supplierender Lehrer an den deutschen Parallelclassen des Gymnasiums zu Wall .-Meseritsch ,
Herr Josef Gärttner (26 . Sept . 1882 , Z . 7045 ) , mit der Verpflichtung , auch am II . deutschen
Gymnasium Unterricht zu ertheilen und Herr Alfred Poche (27 . Sept . 1882 , Z . 7618 ), vorher
supplierender Lehrer am Kremsierer deutschen Staatsgymnasium . Auch wurde der Lehr -
amtscandidat Herr Konrad Zelenka , im Vorjahre Probecandidat der Anstalt , mit Genehmigung
des k . k . Landesschulrathes vom 2 . December 1882 , Z . 9716 , als Aushilfslehrer in Ver¬
wendung behalten . Am 29 . October trat in den Lehrkörper der supplierende Lehrer
Herr Roman Sohn (Landesschuir .-Erl . vom 16 . November 1882 , Z . 9596 ) , vordem sup¬
plierender Lehrer am deutschen Staatsgymnasium zu Kremsier .

Am 15 . November starb plötzlich der Lehrer der mosaischen Religion , Herr
Rabbiner Daniel Ehrmann , im 66 . Lebensjahre . Die rege Theilnahme der Bevölkerung , der
Lehrkörper und Schüler der Mittelschulen , welche den Dahingeschiedenen feierlich zur
letzten Ruhestätte geleiteten , bewies augenscheinlich , wie sehr derselbe Achtung und
Liebe zu gewinnen verstanden hatte . An seine Stelle wurde Herr Dr . Gotthard Deutsch ,
Religionslehrerder hiesigen israelitischen Cultusgemeinde , zum prov . Lehrer der israelitischen
Religion an den Brünner Staatsmittelschulenmit deutscher Unterrichtssprache ernannt . (Erl .
vom 27 . November 1882 , Z . 9879 , L .-Sch .-R .)
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Mit allerhöchster Entschließung vom 16 . Jänner geruhten Se . Majestät den
Director des Landskroner Staatsgymnasiums Ignaz Pokorny allergnädigst zum Director des
ersten deutschen Staatsgymnasiums in Brünn zu ernennen , und es übergab der Herr
interimistische Leiter , nachdem er bis zum Schlüsse des I . Semesters mit bewährter Schul¬

erfahrung und eingehender Kenntnis der besonderen Verhältnisse die Geschäfte geführt
hatte , während der Semestralferien die Direction an den neuernannten Vorstand der

Anstalt . Zugleich wurde der supplierende Lehrer Herr Anton Malfertheiner an das Straß -
nitzer Gymnasium versetzt .

2 . Beurlaubungen .
Durch Min .-Erl . vom 10 . October 1882 Z . 16106 wurde Herr Prof . Josef Cech zum

k . k . Bezirksschulinspector für den Schulbezirk Boskowitz und für die slavischen Schulen
des Schulbezirkes Mähriseh -Kromau , zugleich Herr Prof . Maximilian Vrzal zum k . k . Bezirks -

scliulinspector für die slavischen und utraquistischen Schulen des Landbezirkes Znaiin für
die nächste gesetzliche Functionsperiode ernannt und gestattet , dass Herr Prof . Josef Cech
vom Lehramte gänzlich beurlaubt , das Lehrpensum des Herrn Prof . Maximilian Vrzal nach
Bedarf ermäßigt werde .

Durch Min .-Erl . vom 17 . November 1882 Z . 19160 wurde für den reconvalescenten

Herrn Prof . Franz Bauer eine Ermäßigung seiner Lehrverpflichtung um 5 wöchentliche
Stunden für die Dauer des I . Semesters bewilligt .

3 . Personalstaml und Lelirfiicliervertheilung am Schlüsse
des Schuljahres .

Director Ignaz Pokorny lehrte Logik in der 7 ., Psychologie in der 8 . Classe .
Herr Prof . Josef Schön , Ordinarius in Ia und Custos der Musicaliensammlung , lehrte

Latein und Deutsch in Ia , Griechisch in IVa und Gesang in den Cursen 1 und 2 .
Herr Prof . Peter Hobza , Ordinarius in IVb und Gustos der naturgeschichtlichen

Sammlung , lehrte Mathematik in IVb , Va , Vb , Naturgeschichte in VI , Böhmisch in den
Gursen lc und 2 .

Herr Prof . Dr . Karl Dittrich , Mitglied der Realschul -Prüfungscommission , Ordinarius

in IVa und Custos der Bibliothek , lehrte Deutsch in IVa , Va , Geographie und Geschichte
in IVa , Va , VHI .

Herr Prof . Dr . Andreas Wretschko , Custos des physicalisehen Cabinets und des
chemischen Laboratoriums , lehrte Mathematik in VI , VII , VIII , Physik in IVa , IVb , VII , VIII .

Herr Prof . Dr . Leo Smolle lehrte Deutsch in Vb , VII , Geographie und Geschichte
in Ha , Illb , IVb , VII .

Herr Prof . Franz Bauer , Ordinarius in Vb , lehrte Griechisch in Vb , Deutsch in Ilb ,
lila , Böhmisch in den Cursen 3 und 4 .

Herr Prof . Hugo Horak , Ordinarius in VI , lehrte Deutsch in VI , VIII , Geographie und
schichte in lila , Vb , VI , Stenographie in den Cursen 1 und 2 .

Herr Prof . Anton ÜernC , Ordinarius in VII , lehrte Latein in IVa , VII , Griechisch
in VII .

Herr Prof . Josef Cech , k . k . Bezirksschulinspector , war beurlaubt .
Herr Prof . Maximilian Vrzal , k . k . Bezirksschulinspector , Ordinarius in VIII , lehrte

Latein in Vb , Griechisch in VIH .

Herr Prof . Thomas Islitzer , Ordinarius in Va , lehrte Latein in Va , VIII , Griechisch
in Va .

Herr Prof . Anton Kraus , Custos der Zeichenlehrmittel , lehrte Freihandzeichnen in

lila , Illb , IVa , IVb und im Obergymnasium , Kalligraphie in der 1., 2 . und 3 . Abtheilung .
Herr Prof . Josef Wagner , Ordinarius in Ilb , und Custos der Programmsammlung ,

lehrte Latein in Ilb , VI , Griechisch in VI .

Herr Gymnasial -Katechet Dr . Johann Körb er , Weltgeistlicher , Exhort .ator für das
Obergymnasium , lehrte kathol . Religion in Ia , Ib , Ila , Ilb , Va , Vir , VI , VII , VIII .

Herr Gymnasial -Supplent . Stephan S ch mie db erger , vollständig approbiert , Ordi¬
narius in lila , lehrte Latein in IHa und IVb , Griechisch in lila .
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Herr Gymnasial - Supplent Johann Pfecechtöl , vollständig approbiert , lehrte
Geographie in Ia und Ib , Mathematik in Ilb und IVa , Naturgeschichte in Ila und Vb ,
Böhmisch im Cursus 1b .

Herr Gymnasial -Supplent Simon Schießling , vollständig approbiert , Ordinarius in
Ila , lehrte Latein und Deutsch in Ila , Grichisch in IVb .

Herr Gymnasial -Supplent Jakob Überegger , vollständig approbiert , Ordinarius
in Illb , lehrte Latein , Griechisch und Deutsch in Illb , Deutsch in IVb .

Herr Gymnasial -Supplent Josef Gärttner , vollständig approbiert , lehrte an unserer
Anstalt Freihandzeichnen in Ia , Ib , Ha , Ilb .

Herr Gymnasial -Supplent Alfred Poche , approbiert , Ordinarius in Ib , lehrte Latein
und Deutsch in Ib , Geographie und Geschichte in Ilb .

Herr Gymnasial -Supplent Roman Sohn , vollständig approbiert , lehrte Mathematik in
Ia , Ib , Illb , Naturgeschichtein Ia , Ib , Ilb , lila , Illb .

Herr P . Anton Ad am ec , Weltgeistlicher , zweiter Vorstand des bischöfl . Knaben -
Seminars , Exhortator für das Untergymnasium und Aushilfs -Katechet , lehrte kathol . Reli¬
gion in lila , Illb und IV , Böhmisch im Curse la .

Herr Dr . Gotthard Deutsch , prov . Lehrer der mos . Religion an den deutschen
Staats -MittelschulenBrünns , vollständig approbiert , lehrte mosaische Relion in allen be¬
züglichen Gursen .

Herr Prof. Karl Schmidt von der deutschen Communal -Oberrealschule und Lehrer
des Englischen an der k . k . technischen Hochschule lehrte bei uns Französisch und
Englisch in den bezüglichen Gursen .

Herr Eduard Lukas , wirklicher Lehrer des obligaten Turnens an der Communal -
Oberrealschule , lehrte auch bei uns das Turnen in allen Gursen .

Katli . Religion 2 Stunden . Glaubens - und Sittenlehre nach Fischer .
Latein 8 Stunden . Die regelmäßige Formenlehre nach der Grammatik von Schmidt

und dem Lesebuche von Vielhaher . Seit Jänner wöchentlich eine halbstündige
Schularbeit und im H . Semester zuweilen ein Hauspensum .

Deutsch 4 Stunden . Lehre vom einfachen und zusammengesetzten Satze . Formenlehre
des Verbums . Interpunction und Silbentrennung . (Grammatik von Willomitzer ).
Lectüre . Nacherzählen . Memorieren erklärter Lesestücke . (Eggers Lesebuch I .)
Alle 14 Tage eine orthographische Übung und eine kleine Nacherzählung als Schul¬
oder Hausarbeit .

Geographie 3 Stunden . Das Wichtigste aus der mathematischen , physikalischen und
politischen Geographie . Lehrbuch der vergl . Erdbeschreibung von Herr I . Karten¬
lesen , Kartenzeichnen .

Mathematik 3 Stunden . I . Semester : xirithmetik . II . Semester : 1 Stunde Arithmetik ,
2 Stunden geometrische Anschauungslehre . — Die vier Species mit ganzen Zahlen ,
gemeinen Brüchen und Decimalbrüchen . Rechenvortheile . Kennzeichen der Theil -
barkeit . Das metrische Maß und Gewicht . — Gerade Linie , Winkel , Dreiecke . Nach
Moönik . 7 Schularbeiten .

Naturgeschichte 2 Stunden . I . Semester : Säugethiere . II . Semester : Wirbellose Thiere .
Nach Pokorny . ,

Freihandzeichnen 4 Stunden : Zeichnen ebener geometrischer Gebilde aus freier Hand
nach den Vorzeichnungen , die der Lehrer an der Tafel entwirft und mit kurzen zum
Verständnisse nöthigen Erklärungen begleitet : Linien , Winkel , Dreiecke , Vielecke ,
Kreise , Ellipsen , Combinationen dieser Figuren ; das geometrische Ornament , Ele¬
mente des Flachornamentes . Der theoretische Theil des Unterrichtes schloss mit
Erklärungen aus der Stereometrie ab .

B . Der obligate Unterricht .
I . Classe .

4
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IT . Classe .
Kath . Religion 2 Stunden . Liturgik nach Frenzeis Lehrbuch .
Latein 8 Stunden . Ergänzung der regelmäßigen Formenlehre . Unregelmäßigkeiten in

Declination , Genus und Gonjugation . Gebrauch des Gonjunctivs und der Conjunc -
tionen , der Constr . des Acc . c . Inf., des Gerundiums , Gerundivums , Supinums und der
Particip .-Construction , und einiges über die Casuslehre nach Anordnung und Umfang
des lateinischen Lesebuches für die unteren Classen des Gymnasiums von R u l e k II .
mit Benützung der lateinischen Grammatik von Schmidt . Alle 8 Tage eine Schul -
und alle 14 Tage eine Hausarbeit .

Deutsch 4 Stunden . Wiederholung der Formenlehre und der Lehre vom einfachen Salze ;
daran angeschlossen die Lehre von den Satzverbindungen , dem Satzgefüge und der
Verkürzung des Nebensatzes nach Willomitzers Grammatik . Im Anschlüsse daran
Leseübungen aus Eggers Lesebuche II . Theil mit den nöthigen Erklärungen nach
Form und Inhalt . Vortrag memorierter Gedichte . Alle 14 Tage eine orthogra¬
phische Schularbeit und eine Nacherzählung als Schul - oder Hausarbeit .

Geschichte und Geographie 4 Stunden . (2 Stunden Geographie , 2 Stunden Geschichte .)
Specielle Geographie von Asien , Afrika , Süd - und West -Europa nach Herr II . —
Alte Geschichte nach Hannak f. U .-G . I . —

Mathematik 3 Stunden . Einfache Verhältnisse und Proportionen sammt ihren Anwen¬
dungen . Münz -, Maß - und Gewichtsreductionen . Lehre von den Vier - und den Viel¬
ecken . Berechnung , Verwandlung und Theilung der Figuren . Aehnlichkeitslehre .
Nach MoCnik . 7 Schularbeiten .

Naturgeschichte 2 Stunden . I . Semester : Naturgeschichte der Vögel , Reptilien , Am -'
phibien , Fische . II . Semester : Botanik . Nach Pokorny .

Freihandzeichnen 4 Stunden : Einleitende Erklärungen aus der Perspective (unter Be¬
nutzung der bezüglichen Apparate ). Zeichnen räumlicher geometrischer Gebilde
aus freier Hand nach perspectivischen Grundsätzen , durchgeführt an Draht - und
Holzmodellen : Linien , Polygone , Kreise , stereometrische Objecte und deren Combi -
nationen . Fortsetzung des Zeichnens einfacher , symmetrischer Flachornamente nach
Vorzeichnungenan der Schultafel .

III . Classe .
Kath . Religion 2 Stunden . Geschichte des alten Bundes . Nach Bellmanns Ausgabe .
Latein 6 Stunden , a ) Lectüre (3 Stunden ) aus Nepos plenior ed . Vogel , Miltiades ,

Themistocles , Aristides , Pericles , Alcibiades . b ) Grammatik (3 Stunden ) : Syntax des
Nomens nach Schmidt . Einschlägige Uebungen nach Vielhaber . Alle 14 Tage
eine Schul - und eine Hausarbeit .

Griechisch 5 Stunden . Regelmäßige Formen bis einschließlich zum Pfct . nach Gurtius
Grammatik . Übungen nach Sehen kl s Elementarbuch . Memorieren der Vocabeln ,
Präparation . Im II . Semester : alle 14 Tage eine Haus - , monatlich eine Schularbeit .

Deutsch 3 Stunden . Lectüre und Erklärung vieler Stücke aus Eggers Lesebuch III . B .
Übungen im Zergliedern und freien Reproducieren prosaischer , im Memorieren und
Vortrage poetischer Lesestücke . Das Wichtigste aus der Lehre von den Tropen und
Figuren . Monatlich eine Schul - und eine Hausarbeit .

Geographie und Geschichte 3 Stunden . (Geographie 2 Stunden , Geschichte 1 Stunde .)
Specielle Geographie von Europa (mit Ausnahme des Südens , Westens u . Oesterreich -
Ungarns ), dann von Amerika und Australien nach Herrs Leitfaden H . — Über¬
sichtliche Geschichte des Mittelalters mit besonderer Hervorhebung der auf die österr .-
ungar . Monarchie Bezug nehmenden Momente nach Hannak f. U .-G . II .

Mathematik 3 Stunden . Die vier Grundoperationen mit allgemeinen ein - und mehrglie¬
drigen Zahlenausdrücken , Potenzieren , Quadrat - und Kubikwurzel , Combinationen
und Permutation , Kreislehre , Grundeigenschaften und Construction der Ellipse , Hy¬
perbel und Parabel nach MoCnik . 4 Schularbeiten im Semester .

Naturgeschichte 2 Stunden . Im I . Semester : Mineralogie nach Pokorny .
Physik 2 Stunden . Im II . Semester : Allgemeine und besondere Eigenschaften der

Körper ; Wärmelehre , Chemie nach Pisko .
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Freihandzeichnen 4 Stunden . Das griechische Flachornament mit dem Übergang zum
Flachornamente der übrigen Stilarten nach Vorzeichnungen auf der Schultafel . Fort¬
gesetzte perspectivische Darstellung einfacher Übergangsformen . Material : Stift , Feder
und Farbe .

IV . Classe .
Katli . Religion 2 Stunden . Geschichte des neuen Bundes . Nach Bellmanns Ausgabe .
Latein 6 Stunden . Tempus - und Moduslehre nach Schmidt . Übungen nach Viel¬

haber . Das Wichtigste aus der Prosodik und Metrik . Alle 14 Tage eine Schul - und
eine Hausaufgabe . — Lectüre : Caesar de bello Gallico (ed . Hoffmann ). I . II . III .
und Auswahl aus VI ; Auswahl aus Ovids Metamorph . (ed . Grysar ) .

Griechisch 4 Stunden . Wiederholung der vier ersten Verbalclassen auf m, Verba auffu .
Verba anomala nach Curtius , Grammatik und Schenkls Elementarbuch . Monat¬
lich eine Schul -, alle 14 Tage eine Hausarbeit .

Deutsch 3 Stunden . Lectüre aus Eggers Lesebuche IV . Theil . Lehre von den Tropen
und Figuren ; das Wichtigste aus der deutschen Metrik . Zergliedern und freies Re -
producieren , prosaischer Vortrag erklärter und memorierter poetischer Lesestücke .
Formen der gewöhnlichen Geschäftsaufsätze . Monatlich eine Schul - und eine Haus¬
arbeit .

Geographie und Geschichte 4 Stunden . I . Semester : Neuere und neueste Geschichte
nach Hannak f. U .-G . III . Th . — II . Semester : Oesterreichische Vaterlandskunde
nach Hannak f. U .- G .

Mathematik 3 Stunden . Zusammengesetzte Verhältnisse und Proportionen mit Anwendung ,
Termin -, Gesellschafts - und Alligationsrechnungen , Kettensatz , Zinseszinsrechnung ,
Gleichungen des 1 . Grades nach MoCnik . Stereometrie nach MoCnik . 7 Schul¬
arbeiten .

Physik 3 Stunden . Gleichgewichtund Bewegung , Akustik , Optik , strahlende Wärme ,
Magnetismus und Elektricität nach Pis ko .

Freihandzeichnen 3 Stunden . Studien nach dem plastischen Ornament , sowie nach
schwierigeren mono - und polychromen ornamentalen Muslerblättern , wobei gelegentlich
auch die menschliche und thierische Gestalt in den Kreis der Übungen einhezogen
wurde . Material : Stift , Kohle , Feder , Farbe und Kreide .

V . Classe .
Katli . Religion 2 Stunden . Die allgemeine katholische Glaubenslehre nach Wappler .
Latein 6 Stunden . B Stunden Lectüre , Livii a . u . c . (ed . Grysar ) lib . I ., Ovid . (ed . Grysar )

libr . trist . Metam . Auswahl . 1 Stunde gramm . Stilist . Übungen nach Haulers
Übungsbuch . Schmidts Grammatik . Alle 14 Tage eine Schularbeit .

Griechisch 5 Stunden . Xenophon (Ghrestomatie v . Schenkl ), Anabasis I — IV , Kyro -
pädie I — III . Homeri Ilias (ed . Zechmeister ) I . II . Gesang . Grammatik von Curtius .
Artikel . Gasuslehre . Elementarbuch von Schenkl . Alle 4 Wochen eine Schularbeit .

Deutsch , Hauptpunkte der Metrik und Pooetik anschließend an die eingehend erläuterte
Lectüre der Musterstücke des Lesebuches von Egger f. O .-G . I . — Goethes Hermann
und Dorothea wurde theils als Schul -, theils als Hauslectüre vorgenommen . Außer¬
dem bildeten einzelne Dramen Schillers den Gegenstand der von der Schule über¬
wachten Privatlectüre . Vortragsübungen . Monatlich 1 Schul - und 1 Hausarbeit .

Geschichte 4 Stunden . Alte Geschichte bis zu Augustus ; das Einschlägige aus der Geo¬
graphie . Nach Hannak f. O .-G . I .

Mathematik 4 Stunden . Zahlensystem , die vier Grundoperationen mit positiven und ne¬
gativen Zahlen ; Theilbarkeit der Zahlen ; gemeine , Decimal - und Kettenbrüche ; Ver¬
hältnisse und Proportionen nebst Anwendung zur Lösung von Aufgaben nach MoC -
nik . Longimetrie und Planimetrie nach Wittstein . 7 Schularbeiten .

Naturgeschichte 2 Stunden . I . Semester : Mineralogie nach Hochstetter und
Bisching . II . Semester : Botanik nach Bill .

VI . Classe .
Katli . Religion 2 Stunden . Die besondere Glaubenslehre nach Wappler .
Latein G Stunden . Lectüre (5 Stunden ) Sallust (ed . Linker ) Iugurtha ; Livius ( ed . Grysar )

XXI 1— 35 , als Privatlectüre 35 bis zu Ende ; Cicero in Catilinam I ( ed . Klotz ) ;
4 *
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Vergil (ed . Hoffmann ), Ecl . I , Georg II 458 — 440 , IV 281 — 566 ; Aen . I . — 1 Stunde
grammatisch -stilistische Übungen nach Süpfle . Übungsbuch II . Theil . Grammatik
nach Schmidt . — 18 schriftliche Arbeiten .

Griechisch 5 Stunden . Leetüre (4 Stunden ) Homer Ilias (ed . Zechmeister ) VI , VIII , XVI .

XXII ; Herodot (ed . Wilhelm ) VII . Das Wichtigste von der Wortbildungslehre , den
Präpositionen , Pronominen , vom Genus , Tempus und Modus der Verba und den
Partikeln nach Gurtius ’ Grammatik . Einschlägige Übungen nach ,Schenkls
Elementarbuch . Monatlich eine Schularbeit .

Deutsch 3 Stunden . Literaturgeschichte im Anschlüsse an Egger s Lehr - und Lesebuch
II . und WeinhoId -mhd . Grammatik und Lesebuch bis auf Klopstock . Mhd . Leetüre :

Theile aus dem Nibelungenlied der Gudrun ; aus Reinhart Fuchs ; aus Iwein , Tristan
und Isolt (Tristans Kindheit ) und Parzival ; aus Otackers steir . Reimchronik
(König Albrechts Tod im Anschlüsse an das gesell . Studium ) ; aus Walther v . d . V
Reinmar von H . und Neithart ; aus Boner , Freidank und Stricker . Einzelnes aus der

didact . und Rechtsprosa . Nhd . Leetüre nach den Leseproben in Egger II . 1 . Vor -
tragsübungen in mhd . (Walther v . d . V .) und nhd . Sprache (Monologe und Dialoge
aus Don Carlos , Wallenstein , Glavigo , Hannibal und Scipio ) . — Monatlich eine Schul -
und eine Hausarbeit .

Geschichte 3 Stunden . Römische Geschichte seit Augustus . Geschichte des Mittelalters .
Nach Hannak f . O .-G . I und II .

Mathematik 3 Stunden . Potenzen , Wurzeln , Logarithmen , Gleichungen des I . Grades mit
einer und mit mehreren Unbekannten nebst Anwendung zur Auflösung von Auf¬
gaben nachMoßnik . Stereometrie und Trigonometrie nach Wittstein . 7 Schul¬
arbeiten .

Naturgeschichte 2 Stunden . Zoologie nach Woldfich .

VH . Classe .

Katli . Religion 2 Stunden . Die katholische Moral nach Wappler .

Latein 6 Stunden . Leetüre (5 Stunden ) Cicero in Catil . (ed . Klotz ) I — III , IV alsPrivatlectüre ,
pro Murena , pro Archia poeta . — Vergil Aeneis (ed . Hoffmann ) IV , VI , VII , XII . — Gram¬
matisch -stilistische Übungen nach Seyfferts Übungsbuch für Secunda . Grammatik
von Schmidt . — Alle 14 Tage eine Schularbeit .

Griechisch 4Stunden . Leetüre Demosthenes , Olynthische Reden I — IV (ed . Pauly ) ; I . Rede
gegen Philippos als Privatlectüre . — Homer Odyssee (ed . Pauly ) I , VI , VIII , XIX . —
Sophokles : Oedipus tyr . ( ed . Dindorf ). — Alle 14 Tage eine Stunde grammatische
Übungen nach S c h e n k 1 s Übungsbuch f . O .-G . Grammatik von C u r t i u s . — Alle 4
Wochen eine Schularbeit .

Deutsch . Literar historische Übersicht von Klopstock bis zur romantischen Schule ; Lee¬
türe aus dem Lesebuche von Egger II 1 f . O .-G . Zu eingehender Schullectüre
oder streng geregelter häuslicher Präparation , welche theilwelse auch dem schrift¬
lichen Aufsatze zu Grunde lag , wurden außerdem Stücke aus Lessings „Laokoon“ ,
Göthes „Iphigenie“ und „Tasso“ , Schillers „Wallenstein“ , sowie einzelne größere
schwierigere lyrische Dichtungen Schillers ausgewählt . — Vortragsübungen . —
Monatlich eine Schul - und eine Hausarbeit .

Geschichte 3 Stunden . Geschichte der neuen Zeit bis zum Wiener Congresse ; gedrängte
Übersicht der neuesten Geschichte nach Gindely f . O .-G . III . Entsprechende histor .
Geographie .

Mathematik 3 Stunden . Unbestimmte Gleichungen , Gleichungen des II . Grades mit einer
und mehreren Unbekannten , reine und solche höhere Gleichungen , die sich auf
quadratische zurückführen lassen . Progressionen , Zinseszinsen - und Rentenrechnung ,
Combinationslehre und binomischer Lehrsatz nach MoCnik . Aufgabensammlung von
Heis . Logarithmen von Wittstein . Anwendung der Algebra auf die Geometrie ,
analytische Geometrie nach Wittstein . 7 Schularbeiten .

Physik 3 Stunden . Allgemeine und besondere Eigenschaften der Körper , Chemie , Statik
und Dynamik fester , tropfbarflüssiger und ausdehnsamflüssiger Körper nachHandl .

Philosophische Propädeutik 2 Stunden . Logik nach Dr . Drbals Lehrbuche .
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VIII . Classe .
Kiith . Religion 2 Stunden . Die Geschichte der Kirche Christi nach Dr . Fessler .
Latein 6 Stunden . Lectüre (5 Stunden ) Tacitus (ed . Halm ), Agricola , Germ . cap . 1— 27 ,

Annalen 1 1— 50 . — Horaz (ed . L . Müller ) Auswahl aus den Oden , Epoden und Sa¬

tiren . — Grammatisch -stilistische Übungen (1 Stunde ) nach Seyfferts Übungs¬
buch für Secunda . Alle 14 Tage eine Schularbeit .

Griechisch 5 Stunden : Platons Apologie und Kriton (comm . Ausgabe von Ludwig ). So¬
phokles ’ Philoktet (ed . Dindorf ) . — Homer Odyssee (ed . Pauly ) X — XII . — Alle 14
Tage eine grammatische Übung nach Sehenkls Übungsbuch f . O .-G. und Gur -
tius ’ Grammatik . 6 schriftliche Schularbeiten .

Deutsch 3 Stunden . Übersicht der neueren Literaturgeschichte von Schillers Tod bis
auf die Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Dichter .
Entsprechende Lectüre aus Egger II . 1 u . 2 Th . Privatlectüre Sappho u . Qu . Fix¬
lein . — Redeübungen . — Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit .

Geschichte und Geographie 3 Stunden . Vaterlandskunde . Geschichte , Geographie und
Statistik der österr .-ungar . Monarchie nach Hannaks Lehrbuch f . O .-G.

Mathematik 2 Stunden . Zusammenfassende Wiederholung des gesammten mathematischen
Lehrstoffes ; Auflösung mathematischer Probleme nach den Lehrbüchern von
Moönik , Wittstein und Wretschko . 7 Schularbeiten .

Physik 3 Stunden . Magnetismus , Elektricität , Wellenlehre , Akustik , Optik , Wärmelehre ,
Grundlehren der Astronomie nach Han dl .

Philosophische Propädeutik 2 Stunden . Empirische Psychologie nach Dr . Drbals
Lehrbuche .

Der mosaische Religions - Unterricht war folgendermaßen
eingerichtet ;

1. Abtheilung mit 57 Schülern aus der I . und II . Classe , 2 Stunden : 1. Bibel

lectüre : Auswahl aus den Richtern im Urtext C . 9 — 16 mit sachlichen Erläuterungen .
2 . Die Geschichte des Volkes Israel von der Thronbesteigung Salomos bis zum Untergange
Samarias (nach Ehrmann , Geschichte d . Isr ., I . Theil ) .

II . Abtheilung mit 37 Schülern aus der III . und IV . Classe , 2 Stunden : 1 . Bibel -

lectüre : Spr . C . 25 bis zu Ende mit Erläuterungen durch Heranziehung von Parallelen aus
dem deutschen Sprichwörterschatze . 2 . Die mosaische und talmudische Lehre von den
Pliichten gegen den Nebenmenschen ; die Grundzüge des jüdischen Kalenderwesens , die
Lehre von den Festtagen (nach Breuer ’s „Pflichtenlehre“ ) .

III . Abtheilung mit 25 Schülern aus der V . und VI . Classe , 1 Stunde : 1. Auswahl
aus den Psalmen von rein ethischem Inhalt mit Erklärung ihrer sittlichen Principien (C . 15 .

19 . 24 . 51 etc .) . 2 . Die Geschichte der ersten Erhebung der Makkabäer bis zum Untergange
des jüdischen Reiches (nach Ehrmann , Geschichte der Isr ., II . Theil ) .

IV . Abtheilung mit 22 Schülern aus der VII . und VIII . Classe , 1 Stunde : 1. Die
historischen Psalmen 105 — 107 und 146 — 150 nach sprachlichen Gesichtspuncten erörtert .

2 . Die Geschichte der messianischen Bewegungen des 16 . und 17 . Jahrhunderts ; die

jüdische Aufklärungsepoche bis zum Schlüsse der französischen Notabelnversammlung .

Unsere evangelischen Schüler A . C ., 16 an der Zahl , betheiligten sich an dem
vom hochw . deutsch -evangelischen Pfarramte in den Localitäten der evangelischen Schule

in drei Abtheilungen eingerichteten Unterrichte in der christlichen Religionslehre und Kirchen¬

geschichte , welcher von Herrn Senior Dr . Gustav Gottlieb Trautenberger und Herrn
Pfarrer Hermann IClebek ertheilt wurde .

Unsere 2 evangelischen Schüler H . C . besuchten wöchentlich einmal den von Herrn
Franz Sebesta , Pfarrer zu Auspitz , für helv . Schüler der Brünner deutschen Mittelschulen

ertheilten Religions -Unterricht . _
Themen der deutschen Aufsätze im Obergymnasium .

Va . Classe .

1 . Ein Ferialerlebnis . — 2 , Ehrlich währt am längsten . — 3 . Das Nilthal , eine

Heimatstätte alter Cultur . — 4 . Der Neugierige (Schilderung ) . — 5 . Vergleich des Menschen -
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lebens mit einem Strome . — 6 . „Doch schön ist nach dem großen das schlichte Helden¬

tum“ (Uhland ). — 7. Geographische Lage Griechenlands . 8 . Der Ackerbau der Anfang
aller Cultur . — 9 . Aurora musis amica . — 10 . Geringes ist die Wiege des Großen . —

11 . Romulus und Tullus Hostilius (vergl . Charakteristik nach Livius I ). — 12 . Erwachen

der Natur im Frühlinge (Schilderung ) . — 13 . Charakter des Apothekers aus Göthes „Hermann
und Dorothea“ . — 14 . Der Hellenismus und seine Bedeutung . — 15 . „Willst Du ins

Unendliche schreiten , — Geh ’ nur im Endlichen nach allen Seiten“ (Göthe ) . — 16 . Concordia
parvae res erescunt , discordia maximae dilabuntur . (Sallust .) — 17 . Der Streit zwischen
Achilles und Agamemnon (nach Homer Ilias I ) . — 18 . Das Meer und die Wüste (Vergleich ) .

Vb . Classe .

1. a ) Ein Ferienausflug , b ) Ein Erlebnis in den Ferien (alternativ ) . — 2 . Noth ent¬
wickelt Kraft . — 3 . Liebe die Heimat , schätze das Fremde ! — 4 . Klein Roland ( Charak¬
teristik nach dem Gedichte Uhlands ) . — 5 . „Wer seines Mundes hat Gewalt , der mag in
Ehren werden alt“ . Freidanks Bescheidenheit . — 6 . Der Ackerbau als Begründer der
menschlichen Civilisation ; nach Schillers „Eleusischem Feste“ . — 7. Worin enthält das

Nibelungenlied ein Ehrendenlunal Oesterreichs ? — 8 . „Eine Hand .wäscht die andere“ ;
schlechte und gute Deutung dieses Sprichwortes . — 9 . Einfluss der geographischen Ge¬
staltung Griechenlands auf seine Geschichte und Cultur . — 10 . Inhaltsangabe des ersten

Gesanges von „Hermann und Dorothea“ . — 11 . a ) Charakteristik des Wirtes ; b ) Hermanns
(alternativ ). — 12 . a ) Das Honoratiorenstübchen im Gasthofe zum goldenen Löwen ; b ) Das

Städtchen am Rheine ; nach Göthes „Hermann und Dorothea“ (alternativ ) . — 13 . Geringes
ist die Wiege des Großen . — 14 . Des Frühlings Kampf und Sieg . — 15 . Durch welche
Züge weiß Schiller unsere ganze Theilnahme für den Ritter im „Kampf mit dem Drachen“
zu erregen ? — 16 . Wer an den Weg baut , hat viele Meister . — 17 . Wanderlust ; nach

Rückert ’s „Wanderlied“ . — Oesterreichs Lob ; nach A . Grüns „Hymne an Oesterreich“ .
VI . Classe .

1. Welche Umstände hinderten die Römer an der Unterjochung der Germanen ? —
2 . Kurze Inhaltsangabe von „Waltharius“ . — 3 . Alle Zeit fröhlich ist gefährlich , — Alle
Zeit traurig ist beschwerlich , — Alle Zeit glücklich ist betrüglich , — Eins ums And ’re ist

vergnüglich . — 4 . Pan , ein mythol . Bild (Nacherzählung ) . — 5 . Divide et impera (die
Richtigkeit dieses Satzes ist zu erweisen ) — 6 . Meine Lieblingslectüre (Wahl und Be¬
gründung ) . — 7 . Des letzten Hohenstaufen Zug nach Italien . — 8 . Cicero , ein Lebensbild .
— 9 . Das schlimmste Übel ist der Ungehorsam : — Er stürzt die Staaten , er verheert die
Städte , — Er bricht der Krieger Reihen in der Schlacht . — Gehorsam ist des Lebens

bester Schutz , — Ihn muss man hüten wie der Festung Mauern (Sophokles ) . — 10 . Multum ,
non multa (Plinius ) . — 11 . Der Sieg bei Poitiers 732 in seinen Folgen für Europa . —
12 . Der Golfstrom und seine Bedeutung für Europa . — 13 . Memmius ’ Rede vor dem
römischen Senate (Gedankengang ) . — 14 . Horch , wie brauset der Sturm und der schwellende

Strom in der Nacht hin ! — Schaurig süßes Gefühl ! Lieblicher Frühling , du nahst ! (Uhland .)
— 15 . Wie Parzival im Walde erzogen ward (nach der mhd . Lectüre ) . — 16 . Was lässt
sich für und gegen den Spruch sagen : ubi bene , ibi patria ? — 17 . Der 21 . und 22 . Mai ,
zwei Ruhmestage in der Geschichte Oesterreichs . — 18 . Welches sind die wesentlichsten
Merkmale der gothischen Baukunst ?

VII . Classe .

1. „Erquickung hast Du nicht gewonnen , wenn sie Dir nicht aus eig ’ner Seele quillt“
(Göthe , Faust ) . — 2 . Warum ist die Entdeckung Amerikas von welthistorischer Bedeutung ?
— 3 . „Die Winter der Natur sind der Geister Lenze“ (Grillparzer ) . — 4 . a ) Worin liegt die
kritische Bedeutung Lessings für die deutsche Literatur ? b ) Worin findet Lessing in seinem
„Laokoon“ den Unterschied zwischen Poesie und Malerei begründet ? ( alternativ .) —
5 . Bescheidenheit ziert alle Welt , vor allem aber die Jugend (nach Bürgers „Blümchen
Wunderhold“ ) . — 6 . Weihnachten einer Auswandererfamilie . — 7 . „Wo viel Freiheit , ist

viel Irrtum , doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht . “ — 8 . „Licht , Liebe , Leben“
diese Worte Herders seien auch unser Wahlspruch . — 9 . „Glaube mir , die sanften Freuden

sind die besten“ (Platen ) . — 10 . Geht alles Große der Weltgeschichte von einzelnen
Personen , oder von den Massen aus ? — 11 . Was verdankt Göthe seinem Aufenthalt in

Leipzig , was dem in Straßburg ? — 12 . a ) Welche Merkmale charakterisieren Göthes „ Götz
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von Berlichingen“ als ein Werk der Sturm - und Drang -Zeit ? 1)) Welche Anzeichen der an -
breehenden neuen Zeit finden sich in Götlies Götz ? — 13 . Orest und Pylades , ein Bild
edelster Jugendfreundschaft . — 14 . Charakteristik Tassos und Antonios nach Göthes

Drama . — 15 . „Ich schätze den , der tapfer ist und grad“ (Göthe , Iphigenie ) . — 16 . „Sein
Land Niemand schelten soll , noch seinen Herrn : das steht wohl“ (Freidanks Bescheidenheit ) .
— 17 . Welch hohe Bestimmung weist Schiller der Kunst zu in seinem Gedichte : „Die
Künstler“ ? — 18 . a ) Ist „Wallenstein“ eine Trilogie im Sinne der Alten ? b ) Charakteristik
der beiden Piccolomini .

VHI . Classe .

1 . Der große Mann geht seiner Zeit voraus , — Der Kluge geht mit ihr auf allen
Wegen , — Der Schlaukopf beutet sie gehörig aus , — Der Dummkopf stellt sich ihr ent¬
gegen . (Bauernfeld .) — 2 . Die Elektricität , ihre gegenwärtige und künftige Bedeutung . —
3 . Welchen Antheil haben die deutschen Freiheitssänger an dem glücklichen Erfolge der
deutschen Erhebung des Jahres 1813 ? — 4 . Bescheidenheit , ein Schmuck des Manns , steht
Jedem fein , — Doch doppelt jenem , der Grund hätte stolz zu sein . (Rückert .) — 5 . In wie
fern kann man sagen , dass der Dichter des Helden und der Held des Sängers bedürfe ? —
6 . Inmitten — Dem Kind Italien und dem Manne Deutschland — Liegst du der wangen -

rothe Jüngling da . (Grillparzer .) — 7 . Der Studierende der obersten Classe ein Arbeiter ,
der die letzte Hand an sein Werk legt . — 8 . Die Wirklichkeit , und wäre sie — Die

glücklichste , ist rauh ! — Erst das Vergang ’ne ist — Das wahre Glück ! (Grabbe .) —
!) . Welche Gedanken und Empfindungen weckt in uns die Jahreswende ? — 10 . Worin
äußert sich die kosmopolitische Seite , der deutschen Literatur im XIX . Jahrhundert ? —
11 . Was versteht Uliland unter „freier Kunst“ ? — 12 . Aus welchen Gründen rechnet
man vom Ende des XV . und vom Beginne des XVI . Jahrhunderts den Anbruch einer
neuen Zeit ?

C . Bedingt obligater und unolbligater Unterricht .
I . Böhmische Sprache

(bedingt obligat , nämlich für Schüler , welche nach dem Willen ihrer Eltern diesen Unter¬
richt zu besuchen haben ) .

1 . Curs , wöchentlich 3 Stunden . Abtheilung a 38 Schüler , Abtheilung h 34 , Ab¬

theilung c 42 . — Die ganze Declination und das zur Bildung von Sätzen Nöthige von der
Conjugation . Steigerung der Adjectiva und Adverbia . Partikeln . Beiderseitige Übersetzungen
nach So ko 11 , 1 . Theil . 7 Schularbeiten .

2 . Curs , 39 Schüler , 3 Stunden . Übersicht und Ergänzung der Formenlehre nach
dem 2 . Theile der „Schule der böhmischen Sprache für Deutsche“ von Jos . Sokoll . De¬
clination der Haupt - , Bei - , Für - und Zahlwörter . Die Lehre von dem Verb : a ) Conju¬

gation und Bildung der Thätigkeits - und der Leideform , b ) Ableitung der verschiedenen
Classen und Formen mit Rücksicht auf die Dauer der Thätigkeit . Die Adverbien und

Conjunctionen . Ableitung der gewöhnlichsten Wörter aus gegebenen Stamm -Verben .
Schriftliche Präparationen zu den beiderseitigen Übersetzungen für jede Unterrichtsstunde ;
7 Schulaufgaben .

3 . Curs , 24 Schüler , 2 Stunden . Grammatik . Die Verbalclassen . Weiche männliche
Declination . Männliche Adjectiva auf £ und i . Comparation der Adjectiva und Adverbia .
Declination weiblicher Substantiva auf 6 und e . Weibliche Substantiva auf Consonanten

Sächliche Substantiva auf e und i . Überbleibsel des Duals . Declination der Fremdwörter .

Übersetzung des einschlägigen Lesestoffes nach Vymazals Grammatik § . 13 — 39 . Lectüre .
Übersetzung und Erläuterung ausgewählter Lesestücke aus Jireßeks Authologie III . Theil .
Übungen in Wiedergabe des Inhalts erklärter Lesestücke . Monatlich eine Schularbeit .

4 . Curs , 20 Schüler , 2 Stunden . Sachliche und sprachliche Erläuterung ausgewählter
Musterstücke aus dem Gebiete der epischen , lyrischen und dramatischen Poesie nach
Kosina und Bartoä . Wiedergabe des Inhalts erklärter Lesestücke . Bisweilen Vortrag
eines memorierten Gedichtes . Monatlich eine Schularbeit .
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II . Kalligraphie
(bedingt obligat , nämlich für die nicht besonders dispensierten Primaner und für andere
Schüler des Untergymnasiums , welche nach dem Urtheile ihres Herrn Ordinarius dieses

Unterrichts bedurften ).
Abtheilung a 51 Schüler , Abtheilung b 57 Schüler , Abtheilung c 35 Schüler , wöchent¬

lich je eine Stunde . Belehrung über die richtige Sitzart und richtige Handführung beim
Schreiben . Allgemeine Bemerkungen über die Größe und Lage der Schrift . Eingehende
Einübung der sämmtlichen Buchstaben . Formen der beiden Alphabete und ihrer Ver¬
bindungen zu Worten nach großen vorgeschriebenen Formen auf der Schultafel . Über¬
gang zum Niederschreibenkleiner Aufsätze nach der Tafelschrift und nach kurzen Dictaten ,
unter beständigem Hinweis auf die Schädlichkeit der gekrümmten Körperlage am Schreib¬
tische . —

III . Englische Sprache (unobligat ) .
Heuer bestand nur der II . Curs , 27 Schüler , 2 Stunden : Nach der Grammatik der

englischen Sprache von Dr . Rudolf Sonnenberg : Gerundium , Participium , Absoluter No¬
minativ . Accusativ mit dem Infinitiv . Passiv . Doppelter Accusativ und Nominativ . Imper -
fectum und Perfectum . Infinitiv . Schriftliche Arbeiten . Lectüre aus Wersthovens Lesebuch .
Die bemerkenswertestenScenen aus Shakespeares Julius Caesar .

IV . Französische Sprache (unobligat ) .Heuer bestand nur der I . Curs , 41 Schüler , 2 Stunden . Nach der Elementar -Gram -
matik der französischen Sprache von Dr . Carl Plötz . Lautlehre . Accente . Vocale . Gonso¬
nanten . Apostrophierung und Betonung . Gonjugation der Hilfs - und der regelmäßigen Zeit¬
wörter . Der Artikel und das Substantiv . Geschlecht und Plural desselben . Das Adjectiv .
Das Numerale . Die Pronomina . Lesestücke . Schriftliche Arbeiten .

V . Freihandzeichnen
(für Obergymnasiasten unobligat) .

38 Schüler , 2 Stunden . Die Proportionen des menschlichen Gesichtes und Kopfes
wurden besprochen und nach den Vorzeichnungen des Lehrers an der Schultafel in Con -
touren eingeübt . Studien vorzüglich an Gipsmodellen , aushilfsweise nach figuralen Vorlagen .

VI . Gesang (unobligat ) .
1. Abtheilung , 21 Schüler , 2 Stunden . Anfangsgründe nach Widmanns kleiner

Gesanglehre . Die Bildung des Tones von der Secunde angefangen bis zur Octave ein¬
schliesslich . Die leichteren Dur - und Moll -Tonleitern . Ein - und zweistimmige Lieder aus
der angeführten Gesangslehre . Auf Kirchenlieder wurde besonders Rücksicht genommen .

2 . Abtheilung , 41 Schüler , 2 Stunden . Das im vorigen Jahre Erlernte wurde wieder¬
holt , dann der mehrstimmige Gesang gepflegt . Theils von den vorgeschrittenen , theils von
allen Gesangschülern wurden drei - und vierstimmige Lieder aus Nit sch es Liederbuch ,
patriotische Lieder aus Hussaks Austria und andere vierstimmige gemischte Chöre auch
mehrere Chöre für Männerstimmengeübt , und beim öffentlichen Gottesdienste wie bei
feierlichen Anlässen vorgetragen .

VII . Stenographie (unobligat ) .
1 . Abtheilung , 62 Schüler , 2 Stunden . Unter sorgfältiger Pflege der stenogr . Kalli¬

graphie : Wortbildungslehre . Vor - und Nachsilben . Sigel mit Ausschluß der Kammersigel .
Wortkürzungslehre . Formkürzung . Lese - und Schreibübungen .

2 . Abtheilung , 48 Schüler , 2 Stunden , Fortsetzung und Beschluss der Satzkürzung .
Bezügliche Lese - und Schreibübungen . Schreibübungen nach allmälich rascheren Dictaten
bis zu 90 Worten in der Minute .

VIII . Turnen ( unobligat ) .
1. Curs , 49 Schüler ; 2 . Curs 62 Schüler ; 3 . Curs 58 Schüler ; 4 . Curs 49 Schüler ;

je zwei Stunden .
a ) Ordnungsübungen , b ) Freiübungen , einzeln und in Combination , mit Stäben und

Hanteln , c ) Geräthübungen : Weit -, Hoch -, Bock -, Sturmlauf-, Stab - und Pferd -Springen ,
Geschwinge , Rundlauf, Leiter , Barren , Schaukelreck , Schaukelringe , festes Reck .



57

D . Die Lehrmittel .
I . Die heurigen Einnahmen für diesen Zweck :

a ) Ein Rest vom vorigen Schuljahre . 40 fl . 03 kr .

b ) Aufnahmstaxen . 396 „ 90 „
c) Lehrmittelbeiträge . 745 „ 20 „
d ) Taxen für Zeugnis -Duplicate . 8 „ — „

Summe . 1190 fl . 13 kr .

II . Heuriger Zuwachs :
1 . Lelii-erbibliothck .

a .) Dnircih . SciLezj .ls -u .iig ".
Vom h . Minist , für Cultus und Unterricht .

Vindobona , herausgeg . v . Wiener Journa -
listen -Verein Concordia .

J . Kurschat , Wörterbuch der littauischen
Sprache II . !

Mitth . d . anthrop . Gesellschaft in Wien XII . j
Kopp , Gesch . d . eidgen . Bünde V . 2 Abth .

1. Hlft .
Botanische Zeitschrift 1883 .

Vom hoh . mähr . Landesausschuss .

Dudik , Mährens Allgem . Geschichte X . Bd .
Mährisches Landtagsblatt 1882 .
Brandl , libri citationum IV . 2 .

Vonderkais . Akademie der Wissenschaften ,
in Wien .

Druckschriften phil . Gl . 32 . Bd .
„ math . ntw . Gl . 43 . 44 . Bd .

Almanach d . Akademie 32 . Bd .
Archiv f . österr . Geschichte 63 . 64 . Bd .
Sitzungsberichte phil . hist . Gl . 99 .— 101 . Bd .

„ math . ntw . CI . 84 . u . 85 . Bd .
(ä 3 Abth .)

Vom kais . Schulbücher -Verlag in Wien .

Oesterr . Geschichte für das Volk VII . (1 . 2 .)
VIII . ( 1 .— 3 .) X .
Von der stat . Centralcommission .

Bevölkerung in Mähren .

Von Herrn Prof . Alexander Makowsky .
Makowsky - Tschermak , Meteoritenfall bei

Tieschitz in Mähren .

Von Herrn Prof . Josef Schön .
Forcellini Lexicon totius latinitatis 4 vol . fol .

To ) ü -u .zcli ÜKauf .
Ranke , Weltgeschichte I — III .
Beyer , Deutsche Poetik 2 Bde .
Schmarda , Zoologie 2 . Aufl .
Weise , griech . Wörter im Latein .
Lichtenheld , Studium der Sprachen .
Leunis , Synopsis d . Botanik 3 . Aufl . I .
Richter , Aus der Messias - und Wertherzeit .
Madvig , Verfassung des röm . Staates II .
G . Nachtigal , Sahara und Sudan 2 Bde .
Gottfried v . Straßburg , Tristan . Auswahl

v . H . Kurtz .
Vlach , Die Cecho -Slaven .
Sanctis , letteratura italiana 2 vol .
Verhandlg . d . zoolog .-bot . Ges . Wien . 32 . Bd .

Handbuch röm . Altertümer VII . 2
Reis , Physik 5 A .
Festschrift z . 600jähr . Gedenkfeier .
Gude , Erläuterung z . deutsch . Dichtung . 5 Bde .
Aus Metternich ’s Papieren 6 . 7 . Bd .
Meyer , Convers .-Lexicon 19 . 20 . Bd .
Götzinger , Real -Lex . d . deutsch . Altertums .
Geographisches Jahrbuch IX .
Claus , Zoologie II . 2 .
Petermann , Mitth . Ergzgsheft 61 — 65 . 67 ,

und 1883 .
Herder , Werke v . Suphan 26 . Bd .
Allgemeine deutsche Biographie 71 .— 81 . Heft .
Oncken , Allgemeine Geschichte 47 .— 66 . Heft .
International -wiss . Bibliothek 51 — 54 . Bd .
Bronn , Glassen des Thierreichs V (II , 4 — 8 )

VI . (III , 27 - 37 ) .
Grimm , Wörterbuch VI . (9 - 10 ) , VII . (2 - 3 ) .
Egger , Die Tiroler ,
Curtius , Altertum und Gegenwart .
Müller , Sprachwissenschaft II . 2 .
Schlömilch , Zeitschrift f . Mathem ., Suppl .

zu XXVII . und XXVIH . (1883 ) .
Wiedemann , Reformation III .
Jahrbuch der Erfindungen 18 . Bd .
Gottschall , Unsere Zeit 1883 I .
Quellen und Forschungen zur deutschen

Gulturgeschichte 48 — 49 .
Treitschke , Deutsche Geschichte II .
Annalen der Physik 1882 , 13 ; 1883 , 1— 12 .
Literarisches Centralblatt 1883 .
Magazin f . Literatur 1883 .
Naturforscher 1883 .
Spruner - Bretschneider , Histor . Wandatlas .
Fleckeisen und Masius , Neue Jahrbücher

1883 . Suppl . XII . 3 , XIII . 1 .
Virchow u . Holtzendorff , Vorträge 372 — 416 .
Bartsch , Germania 1883 .
Hermes , Zeitschrift f . Philolo gie 1883 .
Reichsgesetzblatt 1883 .
Wiener Studien 1883 .
Sy bei , Historische Zeitschrift 1883 .
Zeitschrift für wiss . Philosophie 1883 .

„ d . öst . Gesellsch . f . Meterologie 1883 .
„ für das Gymnasialwesen 1883 .

Hofmann . Zeitschrift f . math . und naturw .
Unterricht . 1883 .

Hübl , Gesetze und Verordnungen .
Verhandlungen des naturforsch . Vereins

Brünn 1882 .
Mitth . d . Wiener geographisch . Gesellschaft

1883 .

c ) ID -ulxcIj . Tana -sclj .

erhielt das Gymnasium 454 Jahresberichte
von Mittelschulen Oesterreichs u . Deutsch¬

lands .
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2 . Sclifilerbibliothek .

XD -w -roDa . Kaut .

Rosegger , Ausgewählte Werke 16 Bde .
Freytag , Die Ahnen 6 Bde .
2 Stifter , Studien ä 2 Bde .
2 Scheffel , Trompeter von Säckingen .
2 Scheffel , Ekkehard .
Roth , Griechische Geschichte .
2 Teuffenbach , Ehrenbuch , poet . Theil .
Umlauft , Wanderungen durch die öst .-ung .

Monarchie .
Weber , Weltgeschichte in 2 Bdn .
2 Stifter , Bunte Steine .
Grube , Bilder aus der Geschichte -

„ Geogr . Charakterbilder 3 Bde .
Wagner , Unsere Vorzeit 2 Bde .
König , Deutsche Literaturgeschichte .
Leixner , Literaturgeschichte III . IV .
Emmer , Kaiser Franz Josef I .

Kallsen , Friedrich Barbarossa .
Armin , Das alte Mexico .
Bill , Botanik .
Corvin , Weltgeschichte 92 — 129 . Heft .
Gaea 1883 . 1 - 6 . Heft .

3 . Sammlung geogr . -histor . Lehrmittel .

K )-u .rc !ki . ZEXaru -f .

Spruner - Bretschneider , Histor . Wandatlas .

4 . Physical . Cabinet .

IDia -rcih . Katif .

Modell des zusammmengesetzten Mikroskops
und eine Anzahl von Chemiealien .
Mehrere physikalische Apparate wurden
einer Reparatur unterzogen .

5 . Naturalien - Cabinet .

a ) Durch Schenkung .
Von unsern Herrn Collegen Johann Pfecechtöl und Konrad Zelenka 16 mikro¬

skopische Präparate , meist wertvolle Dünnschliffe . — Vom Secundaner August Freiherrn
von Phull 45 Stück Edelstein -Imitationen aus Gablonz (in Etui ) . — Vom Secundaner Alex .
Weiß 24 Arten einheimischer und fremder Hölzer in Form von rectangulären , auf einer

Seite polierten Platten .

b ) Von den mit dem naturhistorischen Unterricht betrauten Herren Collegen und
deren Schülern wurde unser Herbar um 128 Blätter vermehrt .

c ) durch Kauf .
Reagentien für Löthrohrversuche . — Schuberts Pflanzenatlas . — Skelettierter Fuß

von Einhufer , Zweihufer , Vielhufer ; Haifischrachen mit Gebiss , Holz durchbohrt von Teredo ,

Buthus afer ., montiert , Aphrodite aculeata , Ascaris lumbricoides , Distoma hepaticum , Cy¬
sticercus cellulosae , Holothuria tubulosa , Oceania pileata , Diphyes ; Nest von Salangana , von
Kolibri ; Meertrauben , Wallfischbart , Rückgrat vom Haifisch .

6 . Zeichen -Lehrmittel .

Durch Kauf 16 Gipsmodelle aus dem österr . Museum für Kunst und Industrie und
zwar die Nummern 231 , 244 , 258 , 341 , 622 , 624 , 628 , 629 , 631 , 633 , 638 , 640 , 793 , 795 — 797 .

7 . Musikalien .

a ) durch Schenkung vom Herrn Prof . Josef Schön .

1 . „An die Natur“ , gemischter Chor von H . Rink . 2 . Vier gemischte Chöre . 3 . „Mo -

lette“ von Johann Rolle . 4 . „Groß ist der Herr“ von C . Fried . Rungenhagen . 5 . Fünf
Lieder für Sopran und Alt . 6 . Sechs Lieder für Sopran und Alt . 7 . Drei Lieder für Sopran
und Alt .

b ) durch Kauf .

Hussak , Austria , von der 1 .— 3 . Lieferung je 4 Stimmen . (Außerdem 32 größere und
44 kleinere Notenmappen ) . -

8 . Turngeräthe .
Durch Kauf .

2 Stück Matratzen , 2 Ständer zu Freispringeln , 3 Paar Springschnüre . (Außerdem
wurde ein Springbock neu überzogen und zwei Paar Ringe repariert ) .
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III . Die Anstalt besaß am Ende des Schuljahres :

In der Lehrerbibliothek :

Zuwachs
Ton

1882/ 83.

Gesammt-
Stand

Programme . 454 8061
Sonstige Inventar -Nummern . 20 3481

Bände . 94 6253
Hefte . . 49 2762

In der Schülerbibliothek :
Inventar -Nummern . 23 1919

Bände . 56 3306
Hefte . 13 192

Für Geographie und Geschichte :
Wandkarten . 10 128
Atlanten und Bildwerke . 21
Globen . 2
Tellurien . — 1

Für Geometrie :
Körper und Modelle . — 95

Für Physik :
physikalische und chemische Apparate . 1 376

Für Naturgeschichte :
Wirbelthiere . 4 212
andere Thiere . 8 127
sonstige zoologische Gegenstände . 12 1880
Herbariumblätter . 128 2128
sonstige botanische Gegenstände . 24 45
Mineralien . _ 2780
Krystall -Modelle . . 45 270
sonstige mineralogische Gegenstände . 10 —
naturgeschichtliche Abbildungen . 53 618
Apparate . _ 7
Utensilien . : . 8 27

Für das Zeichnen :
Drahtmodelle . 33
Gipsmodelle . 16 110
Holzmodelle . 9
Vorlageblätter . „ 400
Utensilien . — 3

Für Gesang und Musik :
Noten (Inv . Nummern ) . . 8 141

Für das Turnen :
Geräthe (Inv . Nummern ) . 1 28
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E . Maturitätsprüfung .
Bei der am 19 . bis 23 . Juli 1882 , also bereits nach Veröffentlichung des letzten

Jahresberichtes , abgehaltenen mündlichen Maturitätsprüfung im Sommerterminefür das Schul¬
jahr 1881 / 2 war das Ergebnis ein außerordentlich günstiges , denn von den 46 Abiturienten
erhielten 18 ein Zeugnis der Reife mit Auszeichnung , 24 ein Zeugnis der Reife , 3 wurden
zur Wiederholungsprüfungaus einem Gegenstände verhalten (welche sie am 19 . September
glücklich bestanden ), und nur einer wurde auf längere Zeit (2 Jahre ) reprobiert .

Die Maturitätsprüfung im Ostertermine 1883 wurde in ihrem schriftlichen Theile vom
19 . bis 23 ., mündlich am 28 . März vorgenommen . Von den 2 externen Gandidaten wurde
der eine für reif erklärt , der andere auf ein halbes Jahr reprobiert .

Im Sommertermineunterzogen sich alle 54 Octavaner und 1 Externer vom 4 . bis 9 .
Juni der schriftlichen Reifeprüfung . Die Themen waren :
Latein -Deutsch : Tacitus hist . IV c . 73 (Mox Treveros ) bis c . 74 erexitque .
Deutsch -Latein : „Verschiedene Ansichten der Alten über den Tod“ nach Seyfferts

Übungsbuch für Secunda .
Griechisch : Demosth . jcepl otecpavou , nach Pauly ’s Ausgabe § . 282 — 286 , y.akoi u's 6 trjv

itdXtv l | aitaTÜ>v bis xat rijv üpsTspav aSmcav .
Deutsch : Welche geschichtlichenMomente müssen den schönen Donaustrom jedem Öster¬

reicher lieb und theuer machen ?
Mathematik : 1) Folgende Gleichungen sollen aufgelöst werden : 12 : x = y : 3 und

l7x + yy = 5 .
2 ) Es ist die Höhe eines Thurmes aus einer gegebenen horizontalen Standlinie , deren
Verlängerung durch den Fuß des Thurmes geht , zu bestimmen . Die Standlinie misst
20 m , die Visierlinien von den Endpuneten dieser Standlinie zur Spitze des Thurmes
bilden mit der Horizontal -Ebene die Winkel von 30° 49 ' und 51° 26 ' . Dabei ist zu
berücksichtigen , dass das Winkelinstrument selbst eine Höhe von 1 m hat .
3) Aus der Höhe eines Kegels h = 8 in , in welchem alle Achsenschnitte gleichseitige
Dreiecke ergeben , ist der Körperinhalt und der Mantel desselben zu berechnen .
4 ) Die Gleichung der Geraden abzuleiten , welche durch den Punct Xj = 3 , y 1 = — 1

y 3 x
geht und mit der Linie -j - = —g - — 1 parallel ist . Gonstruction hiezu .

Böhmisch : (relativ obligat für 5 Abiturienten) . Für deutsche Schüler : Hlavni obsah prv -
nilio zpfivu Iliady (Nacherzählung) .
Für böhmische Schüler : Suavis est laborum praeteritorum memoria .
Bei der am 25 . bis 30 . Juni unter dem Vorsitze des Herrn Landes -Schulinspectors

Dr . M . A . Drbal vorgenommenen mündlichen Maturitätsprüfung erhielten von 55 Abitu¬
rienten 12 ein Zeugnis der Reife mit Auszeichnung , 36 ein solches der Reife , und 6 die
Erlaubnis , nach den Ferien die Prüfung aus einem Gegenstände zu wiederholen . Reprobiert
wurde 1 auf ein halbes Jahr .

F . Hochortige Verfügungen ,
die für weitere Kreise von Interesse sind .

1 . Erlass des k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 14 . Juli 1882 , Z . 7759 ,
und des k . k . Landesschulrathes vom 28 . Juli 1882 , Z . 5632 : Einschärfung des Verbotes ,
in Gymnasien Schüler aufzünehmen , welche das 9 . Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben .

2 . Erlass des k . k . Landesschulrathes vom 14 . August 1882 , Z . 2648 : Den Gesuchen
um Stipendien oder um die Befreiung von der Entrichtung des Unterrichtsgeldes sind
künftighin Armuts - oder ' Mittellosigkeits -Zeugnisse beizulegen , welche genau nach einem
eigenen Formulare ausgefertigt sind . Blankette solcher Zeugnisse sind in W . Burkarts Buch¬
druckerei (zu 2 kr .) zu haben .

3 . Erlass des k . k . Landesschulrathesvom 20 . November 1882 , Z . 9287 : Es werden als
Lectüre für Schüler empfohlen : Thajabilder , touristische Federzeichnungen von Oscar
Meister , Olmütz , 1883 .

4 . Erlass des k . k . Landesschulrathes vom 29 . Jänner 1883 , Z . 538 : Aufforderung
zur Förderung des Verständnisses für die Einrichtung der Postsparcassen ,

ÜL
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5 . Erlass des k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 27 . März 1883 ,
Z . 5485 : Einführung folgender Abkürzungszeichenfür metrische Maß - und Gewichtsgrößen :
hm Kilometer , m Meter , dm Decimeter , cm Centimeter , mm Millimeter ; hm 2 Quadrat -Kilo -
me.ter , m 2 Quadratmeter , dm 2 Quadrat -Decimeter . mm 2 Quadrat -Millimeter , ha Hektar , a Ar ;
hm 3 Kubik -ICilometer , ?n 3 Kubik -Meter , dm 2 Kubik -Decimeter , cm 3 Kubik Centimeter , mm 3
Kubik -Millimeter ; hl Hektoliter , l Liter , dl Deciliter , cl Centiliter , t Tonne , q metrischer
Centner , hg Kilogramm , dhg Dekagramm , g Gramm , dg Decigramm , cg Centigramm , mg
Milligramm . Diese Zeichen (ohne Punct ) sollen in lateinischer Cursivschrift der Zahl rechts
in gleicher Zeile nach der letzten Decimalstelle beigefügt werden .

6 . Erlass des k . k . Landesschulrathes vom 29 . April 1883 , Z . 3466 : Den Schülern
können Dr . Sepp ’s „Varia“ empfohlen werden .

G . Andere Daten zur Chronik des Gymnasiums .
Die Liebe zu Österreich wurde durch den patriotischen Geist des Unterrichts

gepflegt und an den Namensfesten Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin wie
auch bei anderen äußern Anlässen in angemessener Weise zum Ausdrucke gebracht .
Insbesondere wurde die Erinnerung an die vor 600 Jahren erfolgte Begründung der
österreichischen Herrschaft unserer allerhöchsten Dynastie durch eine am 22 . December
um 5 Uhr abends im Gymnasialsaale für das Untergymnasium veranstaltete Vorfeier , am
23 . December aber als dem eigentlichen Festtage durch einen gemeinsamen Gymnasial -
Festgottesdienst in der St . Jakobskirche und eine im Saale der Anstalt für die Studierenden
des Obergymnasiums abgehaltene Hauptfeier festlich begangen . Bei dieser wurde in
Gegenwart des Herrn Landesschulinspectors , Dr . M . A . Drbal , und anderer werter Gäste
sowie des gesammten Lehrkörpers von dem Leiter der Anstalt , Herrn Prof. Josef Schön ,
an die Jugend eine warme patriotische Ansprache gerichtet , von Herrn Prof. Dr . Leo
Smolle eine schwungvolle Festrede gehalten und von den Studierenden mehrere passende
Chorlieder und Declamationen wirksam vorgetragen .' Zum Schlüsse erhoben sich alle
Anwesenden und sangen die Volkshymne ab , worauf Herr LandesschulinspectorDr . Drbal
in einer Ansprache der Anstalt für ihre allzeit treue Pflege des vaterländischen Sinnes und
für die so würdige Durchführung der eben beendigten Feier seine Befriedigung und Aner¬
kennung ausdrückte .

Die religiösen Übungen der katholischen Schüler waren : der Festgottesdienst zu
Anfang und zum Schlüsse des Schuljahres , die hl . Messe und Exhorte an Sonn - und
Feiertagen , dreimal im Schuljahre die hl . Beichte und Communion und die Theilnahme
am Frohnleichnahmszuge .

Die religiösen Übungen der mosaischen Schüler fanden regelmäßig Samstag von 2— 3
Uhr statt . An besonderen mosaischen Festtagen wurden die israelitischen Schüler im Sinne der
bestehenden Verordnungen zum Belaufe des Gottesdienstes von der Theilnahme am Unter¬
richt dispensiert . Für den Religionsunterrichtund die religiösen Übungen der evangelischen
Schüler sorgte , da dieser Studierenden weniger als 20 waren , ausschliesslichdie betreffende
Confession .

Anlässlich der im März und April 1882 abgehaltenen Inspection der Anstalt wurde
durch Erl . des k . k . Landesschulrathes vom 8 . Jänner 1883 , Z . 406 , die tadellose Disciplin
und der tlieils gute theils sehr gute Stand des Unterrichts sowie die berufseifrige und
ersprießliche Thätigkeit des Lehrkörpers anerkannt und den Leistungen in 18 Uuterrichts -
abtheilungen ausdrücklich besonderes Lob gespendet .

Am 12 . Februar begrüßte der Lehrkörper den neuernannten Director der Anstalt ,
welcher den bewährten Ruf und Charakter des Gymnasiums mit allen seinen Kräften zu
wahren und zu fördern versprach und um die eifrige , einträchtige Mitwirkung aller Herrn
Amtsgenossen ersuchte nach dem (in seiner Bedeutung für die Schule näher beleuchteten )
Satze : in necessai'iis unitas , in dubiis libertas , in omnibus caritas .

Am 14 . Februar , dem ersten Schultage des II . Semesters , richtete der Director in
Gegenwart des Lehrkörpers auch an alle Schüler eine Ansprache , worin er ihnen die
thunlichste Förderung ihres wahren Wohles , nach Möglichkeit auch Rath und Beihilfe in
jeder gerechten und billigen Sache in Aussicht stellte , andei'seits aber auch die Grund -
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pflichten jedes Schülers der Anstalt neuerdings betonte , insbesondere den pünktlichen
Gehorsam , die Ausdauer in der geistigen Arbeit , den reinen , edlen , hohen Sinn , welcher
auch in der Zeit der Erholung , dem Gemeinen abhold , die beste Gesellschaft und die beste

Lectüre , namentlich auch die der deutschen Classiker liebt , endlich die Pflege religiöser
Gefühle und der Treue zu unserem österreichischen Vaterlande und seinem angestammten
Herrscherhause .

Am 29 . Mai nachmittags unternahmen die Schüler des Gymnasiums unter der

Leitung sämmtlicher Lehrer der Anstalt und in Begleitung vieler Eltern , Verwandten und
Freunde der Studierenden einen Maiausflug nach Segen - Gottes , wo sich in Einzel - und

Chorliedern , Declamationen , Spielen , Tänzen und Toasten allseitig eine volle und doch harmlose

Lebensfreude kundgab , welche bis zum Schlüsse des frohen Festes ungestört fortdauerte .
Bei dem heuer am 3 . Juni abgehaltenen stenographischen Wettschreiben erlangten

von unserem Schülern 4 Vereins -, 8 Privatpreise und 1 die ehrenvolle Erwähnung .
Am 24 . Juni waren bei der Feier der Errichtung des Grabsteins , welchen dankbare

Schüler dem verstorbenen Babbiner Herrn Daniel Ehrmann widmeten , auch die mosaischen

Schüler unserer Anstalt und der Director an der Spitze einer Deputation des Lehrkörpers
anwesend . Herr Dr . Deutsch hielt eine ergreifende Grabrede .

H . Die Studierenden .
I . Statistische Angaben .

C 1 EL S S ©

I . Zahl der Studierenden .

ci
i—5

X
1—I II.a II.b III.a

Xj

0

cd

fc
jIV.b

cß
> V.b

i—5
s>

a
f>

1—5
a S31—J

1 . Ende 1881 /82 . 54 56 40 43 35 33 38 33 50 52 50 45 529
2 . Anfang 1882 / 83 .
3 . während des Schuljahres ein -

72 66 49 47 48 48 39 28 35 33 50 53 54 613

getreten . 4 1 — — 1 1 1 — — 1 — 9

4 . im Ganzen also aufgenommen 72 70 50 47 48 49 31 29 35 33 51 53 54 622
darunter
a ) Bepetenten . 6 3 . .. 2 3 _ 2 1 _ _ _ 17
b ) aufgestiegen .

— — 48 41 44 40 30 25 22 26 47 49 49 421
c ) v . außenhinzugekommen

5 . während des Schuljahres aus -

66 67 2 6 2 6 1 4 11 6 4 4 5 184

getreten . . . 5 5 4 3 2 1 2 3 4 2 4 1 — 36

6 . Schülerzahl Ende 1882 / 83 . . 67 6S 46 44 46 48 29 26 31 31 47 52 54 586
davon
a ) öffentliche Schüler . . . 65 64 43 43 45 46 28 26 31 31 47 52 54 575
b ) Privatisten . 2 1 3 1 1 2 1 — — — — — — 11

II . Classification .

1 . Nachtragsprüfungen f . 1881 /82
waren bewilligt . 1

davon haben entsprochen . . .
— — — — — — _ i — — — — — 1

nicht entsprochen .

2 . Wiederholungs -Prüfungen für

— — — — — — — — — —

1881 /82 waren bewilligt . .
— 5 — 2 1 3 1 — — 7 — 2 —

21
davon haben entsprochen . . .

— 3 — 1 1 2 1 — — 5 ;— 2 — 15
nicht entsprochen .

3 . Classification der öffentlichen

2 — 1 — 1 — — 2 — ' ‘ 6

Schüler Ende 1882 / 83 :
Erste Classe mit Vorzug . . 12 14 16 7 6 8 7 6 8 5 14 18 11 132
Erste Classe . 30 35 21 26 32 31 17 20 20 19 32 33 40 356
Wiederholungs -Prüfung bew . 7 6 5 4 1 3 2 — 1 6 1

_ — 36
Zweite Classe . 11 5 1 5 5 4 1

_
2

_ _
3 37

Dritte Classe .
krankheitshalber ungeprüft

4 4 __ 1 1 — — — — — — — — 10

und Nachtragsprüfung bew . 1 — ' 1 — 1 — 1 4
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C 1 a . b s e

III . Das Schulgeld betrug
im ganzen Jahre 9610 fl .

Zum Schlüsse des Jahres gab es :

eö X)
HH II.a II.b Iü.a

rQ
1—3
a IV.a

X!
i>1—1

V.aj V.b
i—3
> >

VIII.|

E03CO
r-J

ganz Zahlungspflichtige . , 60 56 37 28 30 37 20 19 20 21 33 33 37 428
halb Befreite . — _

ganz Befreite . 7 9 12 16 16 11 9 7 11 10 14 20 17 159

IV . Stipendien genossen . .
— — 1 3 — 1 — 4 2 4 4 5 24

V . Gonfession .

Katholiken des lat . Ritus . . . 36 47 35 34 37 38 19 12 23 26 34 43 39 423
Evangelisch , Augsburger B . . . 3 2 2 3 1 — 2 1 — — — 1 1 16

„ helvet . B . 1 — 1 2
Mosaisch . 28 16 9 7 8 10 8 13 8 6 12 8 13 145

VI . Nationalität

deutsch . 59 60 45 43 34 41 23 23 28 21 38 42 48 505
czechoslavisch . 8 5 1 1 11 7 6 3 3 10 9 9 6 79
schwedisch . 1 — — — — — 1 — 2

VII . Geboren

in Brünn . 40 37 23 28 18 23 12 14 12 9 17 17 18 268
im übrigen Mähren . 23 17 14 10 22 19 12 10 16 16 22 28 29 238
in anderen österr . Kronländern . 3 6 8 5 2 1 4 1 3 3 8 4 7 55

in Ungarn . 1 5 1 — 3 5 1 1 — 3 — 2 — 22
in Deutschland . . — — — 1 — — — — — — — — — 1
in Schweden . 1 — 1 — 2

VIII .

Ortsangehörige . 47 47 29 30 31 30 15 20 15 17 23 24 26 354

Auswärtige . 20 18 17 14 16 17 14 6 16 14 24 28 28 232

IX . Lebensalter .

lOjährig . 12 13 25
11 „ . 30 28 5 3 66
12 „ . 16 16 22 21 14 4 — — — — — — — 93

13 „ . 5 6 10 16 9 19 8 5 78

14 „ . • 4 2 6 3 10 18 9 8 4 7 — — — 71

15 „ .
_ _ 3 1 7 6 9 8 9 10 9 — — 62

16 „ .
_ _ — _ 4 1 3 4 12 8 18 13 — 64

17 „ .
_ _ — _ 1 — 1 4 2 10 15 5 38

18 „ .
_ _ _ _ — — _ 2 3 8 12 20 45

19 „ .
_ _ — _ 1 — _ — _ 1 2 7 15 26

20 „ . 3 8 11

21 „ . 1 4 5

22 „ . 1 2 3

X . Besuch d . relat . - obligat .
u . unobligat . Unterrichts .

Böhmisch , Cursus la . 26 12 — 38

„ „ lb .
_ 8 7 10 7 — — — — 2 — — 34
_ _ — _ 1 14 4 15 2 1 5 — — 42

„ „ 2 . 1 _ 3 5 7 4 2 — _ 5 10 1 1 39

„ „ 3 .
_ _ _ _ 3 — 2 — _ 3 5 11 — 24

; ; 4 .
_ _ _ — — — — — 2 3 5 4 6 20

Englisch . . . . .
_ — 1 10 16 27

Französisch . 3 2 3 7 9 17 — 41

Freihandzeichnen im Ober -Gym -
38nasium . 5 8 16 6 3
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Gesang , Cursus 1 . 13 5 3 21
, , 2 . — — 7 6 — — 3 — l l 13 8 2 41

Stenographie , Cursus 1 . . . . — — — — — — 5 4 15 12 15 8 — 59
„ „ 2 . . . . 4 2 22 11 9 48

Turnen , Cursus 1 . 24 20 4 — — — — 1 — — _ — — 49
» * 2 . 13 13 20 8 7 — — 1 — — — — — 62
„ , 3 . -- ■ — — — 7 26 12 13 — _ — — — 58

, 4 . 1 — 7 7 19 6 9 42
Kalligraphie , 1 . Abtheilung . . . 20 16 2 — 3 3 7 — — — — — 51

. 2 . 35 12 5 5
J) 3 , jj . . . 28 5 2 “ " 35

II . Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler .

1 . Stipendien .
Jahresbetrag in Gulden .

1 Erzherzog Albrecht ’sches Seelowitzer Stipendium . 63 '—
1 Stipendium Ritter von Baumburg . 75 '—
1 „ Josef Jarmer . 23G —
1 „ Paul Pusch . 70 -—■
1 „ Bertha und Isidor Ruhmann . 21 -—
1 „ Georg Schober . 68 -77
1 „ Josef Gotthart R . v . Schwandtner . 472 -50
8 Seminar -Stipendien zu 70 fl . 560 -—
1 Stipendium Peter Smetana . 40 -—
1 „ Sonnenfels . 70 -—
3 Stipendien der ersten mährischen Sparcassa (zu 100 fl .) . . . . 300 -—
1 Stipendium P . Jakob Steiner . . . 100 80
2 Stipendien Albert Weiß (zu 38 fl .) . 76 -—
1 Stipendium Franz Anton v . Wenzelli . 78 -75
1 „ Josef Ritter v . Wokrzal . . . . . 42 -—

2167 -82
Vom Beginn des nächsten Schuljahres werden unseren Schülern auch neue Stipen¬

dien zu Gute kommen , welche in hochherziger Weise Herr Gutsbesitzer Stephan Haupt
Edler von Buchenrode durch Widmung von 3000 fl . für arme , gute Fortgangsclassen
erwerbende Schüler der vier untern Classen des I . deutschen Gymnasium zu Brünn ge¬
stiftet hat . Die Verleihung des Stiftungsgenusses soll dem jeweiligen Herrn k . k . Statthalter
in Mähren aus dem Terna -Vorschlage der Direction des I . deutschen Gymnasiums in Brünn
zustehen und Verwandten des Stifters der Vorzug zukommen .

Von Seiner Durchlaucht dem regierenden Fürsten Johann von und zu Liechten¬
stein bezog ein Studierender ein Stipendium im Jahresbetrage von 100 fl.

2 . Die Albert Weiß ’sche Stiftung
ist bestimmt , mit ihrem Erträgnise der Unterstützung armer Studierenden unseres Gymna¬
siums und mit ihren Ersparnissen der Erneuerung der Auflagen des für die Schüler der
Anstalt herausgegebenen Erbauungsbuches zu dienen . Das Capital bestand zu Ende des
Sonnenjahres 1881 in 6 Obligationen im Gesammtwerte von 4950 fl . ö . W . nebst 923 Exem¬
plaren des Erbauungsbuches . Im Sonnenjahre 1882 wurden eingenommen fl . : 15 '62 5 activer
Cassarest vom Vorjahre , 207 -70 Couponerträgnis , 80 '40 für verkaufte 134 Exemplare
des Erbauungsbuches , endlich 3 -50 als Erlös beim Verkauf alter Schulbücher , zusammen
307 -22 5 ; dagegen aus ge geben fl . : 76 ‘— als die Summe der beiden obgenannten Albert
Weiß ’schnn Stipendien , 39 -45 für die Unterstützungsbibliothek des Gymnasiums (aus
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welcher ärmeren Schülern die Lehrbücher geliehen werden ) , 12 zur Unterstützung eines
Schülers , 3 .80 für die Lithographie eines Kirchenliedes , 1 -80 für kleinere Auslagen ,

zusammen 133 -05 . Auch wurden 7 Schüler mit je 1 Exemplar des Erbauungsbuches be¬
schenkt . Hienach ergab sich für den Schluss des Sonnenjahres 1882 der Capitalstand
von 6 Obi . im Gesammtwerte von 4950 fl . ö . W . nebst 782 Exemplaren des Erbauungs¬
buches und ein activer Gassenrest von 174 -17 5.

3 . Die Schülerlade der Anstalt ,

welche ausschließlich der Unterstützung bedürftiger Schüler dieses Gymnasiums gewidmet

ist , besaß zu Ende des Schuljahres ( 12 . Juli ) 1881 / 2 ein Stammvermögen von 47 Obliga¬
tionen im Werte von 1250 fl . C .-M . und 6750 fl . ö . W . Seither wurden bis zum Schlüsse

des Schuljahres 1882 / 3 eingenommen fl . ö . W . : 15 von Herrn Josef Bloch , 10 von Herrn
Prof . Joh . Brick , 20 vom k . k . Kämmerer Heinrich Grafen v . Haugwitz zu Namiest , 5
von Herrn Landesgerichts -Adjuncten Camillo Kunze , 100 von der ersten mährischen

Sparcassa , 269 -21 von unseren Schülern und deren Herren Eltern bei der im November
eingeleiteten Sammlung ( 16 -75 Ia , 44 -75 Ib , 11 Ha , 12 -50 Ilb , 10 lila , 16 Illb , 12 IXa ,
7-40 IVb , 35 Va , 11 -30 Vb , 17 -10 VI , 66 VII , 9 '41 VIII ) , 2 -18 von Schülern anlässlich des
Maiausfluges , 49 -97 ein activer Gassenrest vom Vorjahre , 340 '80 Coupon -Erträgnis , 17 "41
bei einem nothwendig gewordenen Umtausch von Obligationen , zusammen 829 -87 ;
ausgegeben fl . : 213 '45 für Kost , 396 -10 für Kleidung , 11 für andere Bedürfnisse be¬
dürftiger Schüler , 158 -10 für 2 Obligationen öst . Notenrente zu 100 fl ., 3 '64 zugehörige
Couponvergütung , zusammen 782 -29 . Es ergibt sich demnach mit Schluss des Schuljahres
1882 / 3 der zu einer Reihe von Unterstützungen während der Ferien bestimmte aclive
Gassenrest von fl . 47 -58 . Das Stammvermögen aber besteht jetzt aus 54 Obliga '
lionen im Gesammtwerte von 1250 fl . C .-M . und 7050 fl . ö . W .

III . Alphabetisches Verzeichnis der Schüler .
Ort und Land ihrer Geburt .

(Brünn und Mähren sind nicht besonders ausgedrückt . Andere Abkürzungen : B . = Böhmen ,
G . - Galizien , N .-Ö . = Nieder -Österreich , Sch . = österreichisch Schlesien , U . = Ungarn .)

I . Classe A .

Abeies Siegfried ; Altenstein Friedrich , Wien , N .-Ö . ; Altholz Eduard , Königsfeld ;
v . Arbter Emil ; Bartoschek Eduard ; Beer Ludwig , Gewitsch ; Benedict Isidor ; Benesch
Friedrich , Rohrdorf ; Billek Rudolf ; Bloch Alfred ; Ritt . v . Bordolo Hermann , Wien , N .-Ö . ;
Brazda Alois , Ernstthal ; Brettner Franz ; Brüll Friedrich , Bielitz , Sch . ; Czech Johann ;
Czernotzky Karl ; Dechet Wilhelm ; Deutsch Oskar ; Dittrich Otto , Zwittau ; Dwofaczek Karl ;
Ehrlich Rudolf ; Eckstein Jacob , Tarnopol , G . ; Enders Gustav ; Fein Maximilian , Boskowitz ;
Feldmann Adolf , Teltsch ; Finger Franz , Senftenberg , B . ; Flesch Siegfried ; Frank Camillo ;
Fließ Friedrich , Zborowitz ; Fröhlich Georg ; v . Geldern Richard ; Germann Ottokar ; Gerst -
mann Hugo ; Glogauer Josef , Buda -Pest , U . ; Grünt Hugo , Techow ; Grohmann Alexander ,
Eisenberg ; . Guth Otto ; Haas Bernhard ; Haas Gottfried ; Haberhauer Adolf , Rothmühl ;
Haluschka Camillo ; Haluschka Othmar ; Herdan Moriz ; Herz Hugo ; Hirsch Rudolf ; Horalek
Ottokar ; Huss Maximilian , Hohenstadt ; Illek Karl ; Jahn Franz ; Jerusalem Arthur , Wien ,
N .-Ö . ; Jerusalem Oskar , Wien , N .-Ö . ; Jost Hugo , Ung .-Oslra ; Kaitan Gustav , Znaim ;
Kaufmann Karl ; Ivirchmayr Heinrich ; Klukaczek Anton , Kiritein ; Kohn Hugo ; KorotviCka
Hugo , Tisclmowitz ; Kuhn von Kuhnenfeld Franz ; Kunz Johann ; Lidei Robert ; Maudry
Alfred ; Meier Nathan , Boskowitz ; Mittler Heinrich , Andrischau , G . ; Mollik Robert , Butscho -
witz ; Feiwel Emil , Pohrlitz ; Feiwel Julius , Pohrlitz .

I . Classe B .

Bloch Sigmund , Lautschin , B . ; Natiesta Richard , Zborowitz ; Neukomm Karl ; Neumann
Sigmund , Wischau ; Nowak Franz , Königsfeld ; Nowotn ^ Victor ; Oblidal Franz ; Edler von
Ohmeyer Camillo ; Pallas Karl ; Pastefik Rudolf ; PeterZilka Ludwig ; Pfleger Johann ;
Platschek Richard , Dambofitz ; Pohl Karl ; Pofizek Adalbert , Wischau ; Pozorny Emil ;
Raimund Carl , Sassin , U . ; Raimund Gustav , Sassin , U . ; Rakovöik Hubert , Bruck ; Rauscher
Eugen ; Raynoschek Eduard , Prossnitz ; Rehn Kuno , Alt -Okradena , U . ; Reibhorn Richard ;
Rohrer Karl ; Rössler Karl , Budapest , U . ; RuZiökä Gustav ; Schebela Heinrich ; Schiller
Ernst , Castkow , B . ; Schöller Friedrich ; Ritter von Schöller Friedrich ; Schön Ludwig , Ritter
von Liebingen ; Schönaich Theodor ; Schönfeld Leopold ; Scholz Franz , Leipnik ; Schroth
Otto , Müglitz ; Schrötter Alfred ; Schüller Ludwig ; Schweder Bruno , Senftenberg , B . ;
Sedlak Theodor ; Sellner Bruno , Prossnitz ; Senft Lambert , Prag , B . ; Sieber Rudolf ,

5
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Jaidhof , N .-Ö . ; Smekal Heinrich ; von Stegner Alfred ; Stöffel Karl , Babitz ; Sukup Karl '
Budapest , U . : Bitter von Temnitschka Edmund , Prag , B . ; Tichy Ottokar ; Toch Sigmund :
Turnovsky Oskar , Stöcken , B . ; Waagner Wilhelm ; Weigl Richard ; Weinberger Alfred :
Weiß Ludwig ; Wellisch Ferdinand ; Wenig Franz , Olmütz ; Werner Isidor , Nennowitz ;
Wessely Richard ; Willheim Johann , Segen -Gottes ; Wolfenstein Hermann , Gr .-Meserilsch ;
Wurm Karl ; Zeisel Robert ; Zellwecker Josef ; Zweig Walter ; Schnabl Emil , Pohrlitz .

II . Classe A .

Artzt Robert , Wischau ; Beer Isidor ; Chlup Alois ; Conrard Albert ; GZech Wilhelm ,
Seelowitz ; Dörr Robert , Föczö , U . ; Dolainski Ferdinand , Wien , N .-Ö . ; Domes Theodor ;
Dressier Wilhelm ; Dwofak Franz , Zwittau ; Eisler Eugen ; Flesch - Richard ; Franz Freiherr
von Astrenberg , Ferdinand , Wien , N . -Ö . ; Frenzei Karl ; Fröde Alois , Grottau , R . ; Gebhardt
Friedrich , Wien , N .-Ö . ; Gödel Karl ; Harrasser Josef , Salzburg ; Hatschek Karl ; Hauber
Theodor , Wien , N .-Ö . ; Heidenreich Rudolf ; Herschmann Emil ; Hochwald Elias , Boskowilz ;
Horak Rudolf , Kiritein ; Hüeber Gustav ; von Isakovics Alois , Prag , B . ; Jilg Josef , Mürau ;
Jurenka Robert ; Kliment Rudolf ; Kolm Julius ; Kostka Gustav ; Kreuter Bruno , Leitmeritz ,
B . ; Lanik Rudolf , Woikowitz ; Leuthner Karl , Padochau ; Lichtenecker Johann , Mieltschan ;
Litschmann Rudolf ; Löw Johann , Hussowitz ; Lukscliik Rudolf ; Malina Johann , Oslawan ;
Matzenauer Josef ; Mayer Heinrich ; Mayssl Karl ; Mikulaschek Friedrich ; Bosser Arnold ,
Prossnitz ; Feiwel Moriz , Pohrlitz ; Graf Haugwitz Heinrich , Namiest .

II . Classe B .

BeneschKai 'l , Steinitz ; Neubauer Franz ; Novotny Hermann , Auspitz ; Odehnal Franz ;
Odehnal Johann ; Odehnal Josef ; Edler von Ohmeyer Josef , Freiberg ; von Pallocsay
Albin ; Pazofsky Felix ; Pfeiffer Josef , Gablonz , B . ; Phillipp Johann ; Freiherr von Phull
August ; Pollak Edmund , Eiwanowitz ; Polletin Alois ; Pfibik Franz , Schlapanitz ; Redlich
Karl ; Reißmann Rudolf ; Ringel Gustav , Rokitzan , B . ; Rohlinek Richard ; Schindler Adolf ,
Pawlowitz ; Schirmer Johann ; Schmeichler Alfred , Neu -Raußnitz ; Schmid Stephan , Seelowitz ;
Schmidek Adolf ; Schneider Karl , Stauding , Sch . ; Schwab Wenzel ; Selb Paul ; Seidl Alois ,
Pohrlitz ; Sierek Karl ; Silier Gustav , Zwittau ; Springer Karl ; Strömer Rudolf ; Supparitscli
Franz ; Tandler Heinrich , Simmering , N .-Ö . ; Thon Ludwig ; Tomaschek Rudolf ; Ühde
Theodor ; Urbanek Anton , Vaduz , Liechtenstein ; Waldmann Ernst ; Weinberger Hermann ,
Skotschau , Sch . ; Weiß Alexander ; Wenzlowsky August ; Wickenhauser Franz .

III . Classe A .

Adam Franz ; Boczek Wilhelm ; Brauer Jakob ; Brauner Josef , Lettowitz ; vonBredow
Theodor , Ofen , U . ; Buräval Wladimir , Opatowitz ; Gech Franz , Jestfabi ; GiZek Theodor ;
Cysaf Julius , Mistelbach , N .-Ö . ; Czech Karl , Wiesenberg ; Czepek Johann ; Gzernolzky Ernst ;
Donnebaum Samuel , Eiwanowitz ; Drabek Anton , Rotthal , N .-Ö . ; Engelmann Rudolf ; Fai -
mann Franz , Rohatetz ; Frank Heinrich ; Friedrich Hugo ; Gärtner Hermann ; Gelinek Karl ,
Gewitsch ; Goliasch Friedrich , Ließnitz ; Grünhut Siegmund , Pratze ; Haas Rudolf , Pohrlitz ;
Hadrawa Theodor ; Hanreich Anton ; Hansel Karl , Tischnowitz ; Hausner Karl , Ottnitz ;
Herdan Max ; Herdler Julius , Prossnitz ; Himmelreich Ernst , Zwittau ; Hirsch Moriz , Zwittawka ;
Horak Anton , Gurein ; Hulwa Hugo ; Irran Wilhelm , Lettowitz ; Jablonka Anton , Raitz ;
Kafka Ferdinand ; von Kiraly Victor ; Klubal Ernest ; Kocaurek Robert ; KoritschanLeopold ,
Austerlitz ; KfiZ Eugen , Holleschau ; Müller Franz ; Nechansky Friedrich , Kopcsan , U . ;
von Ptaczek Otto , Temeswar , U . ; Ramach Karl , Namiest .

III , Classe B .

Felsner Ernst , Lissitz ; Kutilek Karl , Apati , U . ; Löw Ernest , Hussowitz ; Löw Leo¬
pold , Boskowitz ; Mandl Hugo , Austerlitz ; Melchar Erwin ; Müller Cölestin , Losoncz , U . ;
Navratil Johann ; Novotny Anton , Rossitz ; Oplustil Franz ; Otopal Josef ; Pattera Ferdinand ,
Malspitz ; Pell Zdenko , Budwitz ; Pernfuß Alois ; PlaCzek Alfred , Königsfeld ; Polivka Otto ;
Popper Egon ; Popper Eugen ; Pravon Josef ; Prochaska Ludwig ; Raimund Ernst , Sassin , U . ;
Reichel Friedrich ; Rischanek Rudolf ; Sankott Albert ; Schüller Ernst ; Sliwka Karl ; Spaniel
Franz ; Sponer Hugo , Zwittau ; Stampfer Theodor ; Steidler Rudolf ; StrasliCzkaVincenz , Jaros -
lau , G . ; Suchy Karl , Budapest , U . ; Tatzl Adolf , Saitz ; von Teuber Friedrich ; Thuma Karl ;
Tschauner Kajetan , Neuliäusel U . ; Umgelter Wilhelm ; Vavra Karl , Königsmühle ; Vogt Anton ,
Pohrlitz ; Wessely Oswald ; Wittek Ernst ; Wodiöka Wilhelm , Bohuslawitz ; Wolf Hubert ,, Weiß¬
kirchen ; Wolf Josef , Gzellechowitz ; Wondrak Karl , Kromau ; Zekl Franz , Malspitz ; Peinlich
von Immenburg Ferdinand , Krakau , G . ; Schnabl Gustav , Pohrlitz (Privatist ) .

IV . Classe A .

Alt Ferdinand , Wischau ; Bautschek Wenzel , Gross -Bittesch ; Benda Stanislaus , Roüna ;
Beyer Theodor ; Deutsch Adolf , LaZan ; Rienelt Karl , Rossitz ; Dworzak Eugen ; Eisenfest
Franz , Unter -Kanitz ; Ellinger Salomon , Pohrlitz ; Fischer Ignaz , Relecz , U . ; Fischer Leopold ,
Stwolow ; Flesch Ernst ; Golda Josef ; von Gschmeidler Victor ; Haupt Edler von Buchen¬
rode Stephan ; Hecht Karl ; Homma Karl , Leitomischel , B . ; Hynek Karl , Blansko ; Irschig
Adolf ; JefiCka Friedrich ; Kafka Eduard , Wien , N . -Ö . ; Kohn Heinrich ; Kramer Karl ; Kreuter
Franz , Leitmeritz , B . ; Krippel Eugen , Bfeznik ; Küttner Karl ; Kunze Hugo , Biskupitz ;
Mrha Emil , Wien , N .-Ö . ; Bosser Josef , Eiwanowitz .
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IY . Classe B .

Lanik Josef , Woikowitz ; Malina Robert , Oslawan ; Mittler Emil ; Neoschil Alfred ;
Panowsky Franz , Eibenschitz ; Pazdirek Adalbert , Neutitschein ; Pollach Emanuel , Wischau ;
Reißmann Otto ; Roschal Franz ; RüZiCka Eugen ; Schdara Robert ; Schlesinger Karl , Nagy -
Bosan , U . ; Scbmetzer Karl ; Schön Leopold ; Schüller Richard ; Sigmund Victor , Zwittau ;
Spielmann Friedrich , Smichow bei Prag , B . ; Stampfer Adolf ; Strakosch Oskar ; Suchy
Ludwig , Weißkirchen ; Tichy Josef , Groß -Seelowitz ; Weigl Arthur ; Wolf Alfred , Weißkirchen ;
Wolf Wilhelm ; Zeisel Moriz ; Zweig Egon .

Y . Classe A .

Bender Carl , Mähr .-Schönberg ; Biach Arnold , Lettowitz ; Bobitsch Franz , Wiesenberg ;
Brüll Ludwig , Bielitz , Sch . ; Bum Friedrich ; Daniek Heinrich ; Eisler Berthold , Boskowitz ;
Geyer Franz , Schwarz - Kosteletz , B . ; Gürtler Hans ; Hafner Josef , Kromau ; Herdler
Rudolf , Prossnitz ; Hofmann Salomon , Wischau ; Hromezky Laurenz ; Hüeber Georg ; Jellinek
Adolf , Groß -Ullersdorf ; Jellinek Salomon , Luhatschowitz ; Kafka Carl ; Klapetz Leopold ;
Kleska Anton , Wallachisch -Meseritsch ; Kocziczka Ritter von Freibergswall Alexander ; Köhler
Adolf , Petersdorf ; Kwokal Heinrich ; Linhart Franz , Tischnowitz ; Ludwig Alois , Zöptau ;
Makowsky Alexander ; Mandl Hugo ; Mauer Johann , Weißkirchen ; Morgenstern Ludwig ,
Straßnitz ; Pfeifer Theodor , Gablonz a . JSf., B . ; Pusch Johann , Mähr .-Schönberg ; Raabl Arthur .

Y . Classe B .

Greif Wenzel , Kratka ; Knopp Adolf , Hradschan ; KoläCek Josef , Vlöidol ; Lawieka
Franz , Klein -Kamenitz ; PodrouZek Wilhelm , Bfezowitz , B . ; Polak Hugo , Namiest ; Rako -
witsch Carl , Mofitz ; Richter Rudolf ; Schilder Severin , Kaschau , U . ; Schmidt Carl , Wiener -
Neustadt , N .-Ö . ; Schmidl Hugo ; Schramek Friedrich , Hlinsko , B . ; Schwarz Alfred , Her¬
mannstadt , U . ; Schwarz Edmund ; Sentner Johann , Wischau ; Spallek Zdenko , Eibenschitz ;
Sponer Robert , Zwittau ; Steiger Carl ; Stricker Ludwig , Waag -Neustadtel , U . ; Switil Carl ,
Tischnowitz ; Swoboda Eduard ; von Teuber Eugen ; TrävniCek Carl ; Wägner Victor ; Wald¬
mann Otto ; Weigt Eduard , Josefsthal ; Weihönig Alois ; Nieder -Hermesdorf ; Wräna Julius ,
Swatobofitz ; Zizlavsky Bartholomäus , Austerlitz ; Zach Anton , Sitzgras ; Zwicker Samuel ,
Boskowitz . YI . Classe .

Ascher Adolf , Knihnitz ; Bauer Richard ; Beyer Eugen ; Beyer Mathias , Klein -Seelo -
witz ; BlaZek August , Rohrbach ; Czech Paul ; Fiala Heinrich ; Greger Carl , Wien , N .-Ö . ;
Halla Emil , Butschowitz ; Haupt Stephan ; Hitschmann Hugo ; Hloäänek Eduard , Göding ;
Janiczek Anton ; Jung Victor , Auval , B . ; Kaiser Robert , Groß -Bittesch ; Karschulin Alois ,
Prerau ; Kloss Johann , Ritschan ; Kohn Richard ; Freiherr Korb -Weidenheim Victor , Prag , B . ;
Löw -Beer Victor ; Ludwig Carl ; Lupprich Alfred ; Lustig Wladimir ; Matis Franz , Olmütz ;
Mittler Heinrich ; Nassada Carl ; Nedomansky Rudolf , Czerna ; Neäpor Hieronymus , Nusslau ;
Noack Rudolf ; Noväk Maximilian , Groß -Seelowitz ; Placzek Josef , Colloredo ; Preclik Carl ,
Gzakowa , G . ; Pferovsky Rudolf , Herspitz ; Rochold Engelbert , Mähr .-Schönberg ; Rosenthal
Ferdinand , Butschowitz ; Schdara Karl ; Schlesinger Alexander , Wien , N . -Ö ; Sedlaczek Adolf ,
Groß -Ullersdorf ; Singer Max , Eibenschitz ; Skutezky Richard , Rossitz ; Trapl Ignaz , Boskowitz ;
Tugendhat Emil ; Wazacz Franz , Windig -Jenikau , B . ; Werner Philipp , Wien , N .-Ö . ; Wiesner
Jakob , Butschowitz ; Zach Ferdinand , Schrambach , N .-Ö . ; Zapletal Wladimir , Olmütz .

YII . Classe .

Beer Jakob , Boskowitz ; Bodirsky Gustav , Stachenwald ; Deutscn Heinrich , Wien , N .-Ö . ;
DubowJ Johann ; Epstein Julius ; Eypert Heinrich , Butschowitz ; Fassei Ludwig , Schönau ;
Fichtinger Stephan , Erdberg ; Fritscher Moriz , Grünau ; Fuchs Max , Mähr .-Trübau ; Gabriel
Johann , Budwitz ; Gailly Karl , Grussbach ; Gersch Adolf , Mähr -Trübau ; Golda Franz ;
von Gschmeidler Karl , Kralowa , U . ; Gürtler Richard ; Hansel Josef , Tischnowitz ; Hecht
Eugen ; Jaäek Josef , Krasna ; Kadlec Franz , Boskowitz ; Kaser Gustav ; Knöpfelmacher Wilh .,
Boskowitz ; Kratochwil Gustav ; KreCi Arthur ; Krumpholz Eugen , Freiwaldau , Sch . ; Laaber
Johann , Groß -Tajax ; Läufer Theodor , Krasna ; Langer Karl , Zwittau ; Mayer Karl ; Müller
Ferdinand , Saar ; Norman Waldemar , Stockholm , Schweden ; Ortori Alois , Temeswar , U . ;
Plawina Oswald ; Ramach Friedrich , Namiest ; Redlich August , Neu -Raußnitz ; Regner
Ritter v . Bleyleben Octavian ; Reißig Hugo , Zwittau ; Schindler Karl sen ., Kumrowitz ;
Schindler Karl jun . ; Sklenäf Johann , Cernahora ; Sklenäf Josef , Cernouäek , B . ; Sokoll Eduard ;
Spitz Josef , Butschowitz ; Stefan Alois , Mähr .-Schönberg ; von Teuber Josef ; von Teuber
Moriz ; Tursky Alfred ; Walleczek Friedrich , Frainspitz ; Weigler Johann ; Werner Alexander ,
Boskowitz ; Veseiy Robert , Sloup ; Zwakon Gabriel , Wien , N .-Ö .

VIII . Classe .
Beer Franz , Trebitsch ; Bittner August , Joslowitz ; Braun Leopold , Lomnitz ; Deutsch

Ludwig ; Doubnik Ernst , Mislibofitz ; Ehrlich Isidor , Wien , N .-Ö . ; Fitz Otto , Segen -Gottes ;
Fochler Karl , Langenlois , N .-Ö . ; Freude Felix ; Friedmann Emil ; Fritz Karl , Hernals , N .-Ö . ;
Gersch Josef , Mähr .-Trübau ; Gerstner Karl ; Golliasch Julius , Segen -Gottes ; Hahn Ludwig ,
Bistritz ; Hain Heinrich , Znaiin ; Herbst Karl ; Herdey Victor , Zwittau ; Jelinek Josef , Gewitsch ;
Kahler Anton , Braunau , B . ; Keppler Karl ; KoneCny Johann ; Krasser Fridolin , Iglau ; Kraus
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Anton , Porstendorf ; Krk Josef, Kromau ; Künstler Albert , Lundenburg ; Liebscher Emil ,
Klotten ; Loos Johann ; Nedoma Anton , Skleny ; Neumann Benjamin , Mißlit.z ; Noväk Franz ,
Groß -Routka ; PodrouZek Ernst , Bfezowitz , B . ; Pucher Franz , Porstendorf ; Rauer Johann ;
Redlich Emil ; Rille Johann ; Ripper Andreas , Zabieli , Sch . ; Roder Cyrill ; Rosenberger
Marcus , Ceikowitz ; Rostok Otto , Prossnitz ; Rothe Karl ; Rotter Johann , Hermesdorf ; Rotier
Johann , Wiesen ; Sallinger Eduard , Wien , N .-Ü . ; Schmerek Augustin ; Schremmer Franz ,
Ingrowitz ; Stampfer Bernhard , Göding ; Steidler Karl ; Strakosch Felix ; Wessely Franz ;
Wlasak Rudolf ; Wolf. Adolf, Neutitschein ; Zaoral Franz , Gaya ; Zaufal Georg , Zöptau .

Kundmachung ;
über den Anfang des Schuljahres 1883 / 4 .

Am I . deutschen Staatsgymnasium zu Brünn wird die Schüleraufnahme für die
I . Classe am 10 ., 11 . und 12 . September von 8 - 11 Uhr , für die II .— VIII . Classe am 13 .,
14 . und 15 . September von 9 — 12 Uhr vorm , in der Directionskanzleivorgenommen werden .

Jeder aufzunehmende Schüler hat dem Director bei der Aufnahme zwei voll¬
ständig ausgefüllte und von seinem Vater oder Vormunde Unterzeichnete Nationalien einzu¬
händigen , wozu die Formulare beim Gymnasialdiener (zu 1 kr .) käuflich sind .

Zur Aufnahme jedes neuen . Schülers , (der nämlich im Vorjahre nicht an
dieser Anstalt studierte ) ist das Erscheinen des Vaters oder der Mutter oder eines Eltern -
Stellvertreters und die Beibringung des Tauf- oder Geburtsscheines erforderlich .

Jeder in die erste Classe neu aufzunehmende Schüler muss :
1 . wenn er vorher eine öffentliche Volks - oder Bürgerschule besuchte , das von

dieser ausgestellte Frequentationszeugnis beibringen , welches unter ausdrücklicher Bezeich¬
nung seines Zweckes die Noten aus der Religionslehre , aus der deutschen Unterrichtssprache
wie dem Rechnen zu enthalten und als informierender Behelf zu gelten hat .

2 . Muss er die am 10 ., 11 . und 12 . September von 11 — 12 Uhr vormittags schriftlich
und von 2 - 5 Uhr nachm , mündlich (in den Lehrsälen der 1 . Classe ) abzuhaltende unentgeltliche
Aufnahmsprüfung bestehen , bei welcher verlangt wird : Jenes Maß von Wissen in der Religion ,
welches in den ersten vier Jahrescursen der Volksschule erworben werden kann , Fertigkeit im
Lesen und Schreiben der deutschen Sprache und der lateinischen Schrift ; Kenntnis der
Elemente der Formenlehre der deutschen Sprache , Fertigkeit im Analysieren einfacher und
bekleideter Sätze , Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und Interpunction und
richtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben ; Übung in den vier Grundrechnungs¬
arten in ganzen Zahlen . Das Ergebnis der Prüfung wird an den genannten 3 Tagen
jedesmal um 6 Uhr abends im Conferenzsaalbekannt gegeben werden .

3 . muss er das 9 . (oder , was jedenfalls noch vortheilhafter wäre , das 10 . Lebensjahr
zurückgelegt haben .

Jeder neu aufzunehmende Schüler einer höheren als der ersten Classe
hat das vorletzte und letzte Gymnasialzeugnis (dieses mit der vorgeschriebenen Abgangs¬
clausei ) , ferner den Nachweis der ihm etwa verliehenen Schulgeldbefreiung oder Stipendien¬
stiftung beizubringen , falls er aber im Vorjahre ein nicht in einem öff. Gymnasium ein¬
geschriebener Privatist war , sich einer .förmlichen Aufnahmsprüfungaus allen Gegenständen
zu unterziehen und zwar am 14 . und 15 . September 8 Uhr vormittags im Lehrsaale jener
Classe , für die er die Aufnahme nachgesucht hat .

Schüler , die im Vorjahre bereits an dieser Anstalt studierten , haben ihr
letztes Semestral -Zeugnis vorzuzeigen und sich zu der ihnen etwa obliegenden Nachtrags¬
oder Wiederholungs -Prüfung pünktlich einzufinden , und zwar am 13 . September um 8 Uhr
vormittags im Lehrsaale derjenigen Classe , in welche sie nach wohlbestandener Prüfung
aufsteigen würden .

Der von allen Schülern zu leistende Lehrmittelbeitrag von 1 fl . 20 kr . und die
von den neuaufgenommenen Schülern zu entrichtende Aufnahmstax e von 2 fl . 10 kr . wer¬
den am ersten Schultage in den einzelnen Classen von den Herrn Classenvorständen ein¬
gehoben werden .

Am 16 . September erscheinen die katholischen Studierenden um 7 3/ 4 Uhr früh in
ihren Lehrsälen , um sich von da zum Festgottesdienste zu begeben .

Am 17 . September versammeln sich sämmtliche Schüler der Anstalt vor 8 Uhr früh
in den Lehrsälen , es wird ihnen im Gymnasialsaalevom Director die Disciplinar -Ordnung
und hierauf in den Lehrsälen von den Herren Classenvorständen die Unlerrichtsordnung
sowie die Zeit für die religiösen Übungen bekannt gegeben . Am 17 . September um 2 Uhr
nachmittags beginnt der regelmäßige Unterricht .

Gesuche um Schulgeldbefreiunngsind samml den vorschriftsmäßigenBeilagen in den
ersten 14 Tagen des neuen Semesters bei der Gymnasial -Direction einzubringen . Schüler
der I . Classe können diese Befreiung erst im 2 . Semester erlangen .
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